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Abkürzungen. 

A^=  Ander  theil  D.  Johann  Fausti  Historien,  von  seinem 
Famulo  Christoff  Wagner  1593.  Herausgegeben  und  ein- 

geleitet von  Josef  Fritz.    Halle  a,  d.  S.  1910. 

E  ==  Deutsche  Puppenkomödien  IX,  Die  beiden  alten  deutschen 
Volksschauspiele  vom  Doctor  Johann  Faust  und  Christoph 

Wagner,  Faust's  Famulus.  Vervollständigter  Text  mit 
vielfachen  Ergänzungen  bisher  ungedruckter  Scenen, 

Varianten  etc.  Herausgegeben  von  Karl  Engel.  Olden- 
burg und  Leipzig  o.  J.  [1890]. 





Vorwort. 

Im  vorliegenden  Büchlein  soll  der  Abschluß  meiner 

Bibliographie  des  Wagnervolksbuches  (vgl.  A^  S.  IX 
bis  XIX)  geboten  werden^).  Er  umfaßt  das  17.  und 
18.  Jahrhundert^.  Aus  dem  17.  konnte  ein  neuer 

Druck  nachgewiesen  werden,  von  mir  in  der  kgl.  Uni- 
versitätsbibliothek in  Upsala  aufgefunden ,  der  einzige 

im  ganzen  Jahrhundert.  Das  18.  ist  durch  mehre 
vertreten ,  da  die  Zeit  ein  Interesse  dafür  gehegt  zu 
haben  scheint  und  das  Volksbuch  in  verschiedenen  Be- 

arbeitungen auch  als  Puppenspiel  wieder  aufleben  ließ. 
Der  aufgefundene  Druck  wurde  deswegen  in  die  neue 

Aufstellung  aufgenommen,  weil  er  die  unmittelbare  Vor- 

lage   für    die  Marperger'sche  Erneuerung    geliefert  hat. 

^)  Über  neue  Drucke  aus  dem  16.  Jh.  vgl.  meine  Aus- 
gabe der  holländischen  Wagnervolksbücher,  Leiden  Brill  1913. 

Nederlandsche  Volksboecken  XII.  S.  226  Anm.  1). 

^)  Der  Druck  Leben  Christoph  Wagner's  Faust's  Famulus 
Breslau  1814  8®  vgl.  C.  Engel:  Bibliotheca-Faustiana  2.  Aufl. 
Oldenburg  1885  Nr.  310,  früher  schon  bei  F.  Peter :  Die  Lite- 

ratur der  Faustsage  etc.  III.  Aufl.  Nr.  131  genannt,  war  nicht 
aufzutreiben.  Weder  dem  Auskunftsbureau,  das  ihn  auf  die 
Suehliste  gesetzt  hat,  noch  mir  selber  gelang  es  nach  vielen 
Anfragen  bei  Antiquaren  eines  Exemplars  habhaft  zu  werden. 
Indessen  dürfte  der  Schaden  nicht  so  groß  sein,  da  wir  wahr- 

scheinlich nur  mit  einem  Abdruck  der  Ausgabe  1798  Neu- 
ruppin  zu  tun  haben  vgl.  C.  Engel  ebd.  I.  Aufl.  Oldenburg 
1874  S.  27. 



VIII  Vorwort. 

Zur  Bezeichnung  wurden  Minuskelbuchstaben  ge- 
wählt, die  die  alte  Reihenfolge  fortsetzen.  Der  Be- 

schreibung der  Drucke  schließt  sich  an  ihre  Unter- 
suchung ,  wobei  auch  auf  das  Wagnerpuppenspiel  vgl. 

E.  S.  75 — 119  näher  eingegangen  werden  mußte,  da 
das  Machwerk  aufgrund  der  Bearbeitung  Wien  1799  an- 

gefertigt worden  ist.  Es  soll  als  unecht  aus  der 
älteren  Überlieferung  ausgeschieden  werden.  In  den 

Texten  veröffentliche  ich  Auszüge  aus  allen  drei  Be- 
arbeitungen des  18.  Jh.  mit  einigen  Erklärungen  in 

den  Anmerkungen.  Damit  schließe  ich  vorläufig  meine 

Untersuchungen  über  das  Volksbuch  mit  dem  Be- 
kenntnis ,  daß  so  manche  Frage  allgemeiner  Art  noch 

unerörtert  geblieben  ist.  Möge  es  mir  gelungen  sein 
die  Grundlagen  vorbereitet  zu  haben. 

Dank  schulde  ich  für  die  freundlichen  Auskünfte 

dem  unlängst  verstorbenen  Faustsammler  Carl  Engel  in 

Neukölln  b.  Berlin ,  dessen  Verdienste  um  die  Faust- 
forschung nur  zu  oft  unterschätzt  werden,  Frau  Elisa- 

beth Mentzel  in  Frankfurt  a.  M.,  Oberbibliothekar  Dr. 
Michael  Holzmann  in  Wien,  Dr.  G.  Stumme  in  Leipzig 

für  leihweise  Überlassung  seines  Exemplars  der  Be- 
arbeitung vom  J.  1799,  überdies  für  mehrfache  Bücher- 

sendungen den  Bibliotheken  zu  Berlin,  Frankfurt  a.  M., 
Halle  a.  d.  S.,  München  und  Upsala. 

Wien,  im  Jänner  1914. 

Dr.  Josef  Fritz. 



Einleitung. 

1)  Überlieferung. 

i  =  1601  Gerapoli  Constantius  Josephus  [Leipzig 

in  Verlegung  Jacob  Apels  typis  ßervaldin.,  Jacob  Poppo- 

reich] i)  8^.     Schriftspiegel  der  Vorrede   11  X  7.5  cm. 

')  Für  diese  Zuweisung  sprechen  folgende  Umstände:  in 
i  ist  auf  Bl.  2"  eine  Zierleiste  verwendet  worden,  wohl  fran- 

zösischen Ursprungs  vgl.  H.  Baudrier:  Bibliographie  Lyonnaise 
Ser.  2.  S.  279  bei  Jean  Pillehotte  und  6.  S.  15  Nr.  8,  12  bei 
Chastain  dit  Dauphin,  die  in  Deutschland  in  verschiedenen 
Nachschnitten  verbreitet  war.  Diese  Variante  aber  fand  ich  nur 

beim  genannten  Verleger  im  Druck :  Triumph  Wagen  Antimonii 
fratris  Basilii  Valentini,  Benedictiner  Ordens  etc.,  durch  Johann 
Thölden  Hessum  . . .  1604.  Cum  gratia  et  Privilegiis  Leipzig 
in  Verlegung  Jacob  Apels,  am  Schluß:  Leipzig  typis  Bervaldin: 
(im  Kranz  ein  Schild  in  2  Hälften  geteilt,  erste  links  ein 
Schwert,  zweite  3  Rosen''  Drucks  Jacob  Popporeich.  Im 
MDCIIII.  Jahr.  Nach  G.  Schwetschke's :  Codex  Nundinarius 
Halle  1850.  I  war  Jacob  Berwald  seit  1568  in  Leipzig  tätig  ge- 

wesen. Jacob  Apel  taucht  1594  auf,  verschwindet  1619,  Poppo- 
reich ist  als  selbständiger  Drucker  nur  im  Jahre  1607  aufgetreten. 

Apel  ließ  seine  Verlagsartikel  bei  obskuren  Druckeru  in  den 
Provinzstädten  z.  B.  in  Eisleben,  Zerbst  usw.  drucken.  Ihr 
miserables  Aussehen  gleicht  einigen  Wagnerbüchern.  Eines 
von  diesen  (C.  vgl.  A.  Kühne:  Das  älteste  Faustbuch  Zerbst 
1568.  S.  XI)  ist  mit  Basilius  Valentini  Von  dem  großen  Stein 
1602,  einem  Produkt  des  Apelschen  Verlags,  zusammengebunden 
(darin  noch  Agapetus  Kozerus  Austropedius  im  Verlag  Apels 
gedruckt  zu  Zerbst  1602).  Mit  der  Schrift:  Von  den  natür- 

lichen und  vbernalürlichen  Dingen  etc.  Trewlich  eröffnet 
durch    fratrem   Basilium   Valentinum    .  .  .    publicieret    durch 



X  Einleitung. 

=  20  1),  des  Textes  12.(4)  X  6.8  (9)  cm.  =  26  Zeilen. 
19  SS.     Vorstoß  mit  51— 93ii  bezeichnet.      1.  Bl.  Titel: 

(rot)  Slnber  X^eil  |1  S).    ̂ o^an  Saufti  ©iflorten,   bar^  || 
inn  befd^rieben  ift  |1  (Zierleiste  aus  nebeneinander  ge- 

setzten   *    und  000    bestellend)    [Init.]    (ä^(rot)!^rtfto:|3!^ort 
Söags  II  (rot)  ner§ ,  gaufti  getüefeuen  Difci- ||  pels ,  ouff- 
geriefter  $act  mit  bem  Xeuf^  |1  fei,  fo  \x6)  genant  ̂ luerl^an, 
ünb  i^m  in  eine§  ||  Slffen  geftatt  erfc^ienen,  ||  (rot)  5lbcns 
t^en^re  ßoten  tjnb  ̂ offen,  fo  er  ||  bnrcf)  ̂ eforberung  befe 
2;euffel§  geübet,  jj  tinb  n)a§  e§  mit  j^me  für  ein  fc^recfüc^  i| 
(Snbe  genommen.  ||  (rot)  9^eben  einer  feinen  S3ef(f)rei*  ||  bnng 
ber  nenjen  Snfulen,  mo§  fürSeu^  ||  te  barinn  h)o^nen,  toa^  für 
?5rü(^te  barin  ||  tüai^fen,  tüa§>  fie  für  9^etigion§  onb  ©o^  || 
^enbienfte  ̂ aben,  önb  hJte  fie  öon  ||  ben  Spaniern  einge? 
nommen  ||  tüerben.  ||  (rot)  5lIIe§  au§  feinen  öerlaffenen 
@(^riff^  II  ten  genommen,  öiib  meit  e§  gar  für^meilig  i|  ju 
lefen,  in  ®rucf  öerfertiget  ||  SS)ur(^  ||  (rot)  gribericum 

@(^otum  %0f  I!  tet:  ̂ ^feo  gu  ̂.  ||  Rückseite  leer  -f-  1 ''  ̂S. 
SSorrebe  an  ben  gün^  ||  fttgen  ßefer,  ̂ ^riberici  ||  @coti  Xotet: 
Überschrift:  SSorrebe.  (Bl.  9^  günftiger  Sefer.  9^—10« 
SSorrebe  an  ben  1]  günftigen  £efer.)  Schluß  Bl.  10»  ̂ atum 
ben  10.  Tlat).  \\  5lnno  1594.  ||  @.  ̂ .  ||  gribericu^  ed)o^  m 
%oUt,  i|t||sn  $.  Folgt  die  Historia,  141 V2  Bll.  (ur^. 
sprünglich  142^2»  ̂ ^^  letzte  leere  Blatt  fehlt  in  dem 

einzigen    Exemplar).      Überschriften  ^) :     Bl.     22^^ — 23» 
Sßagner  öerfcbmeret  fic^  feinem  ||  SBagner  öerfdjmert  fic§ 

feinen  31»  ||  günftigen  ßefer,  2c  33^  Sluer^an§  ̂ tnttuort 
auff  II  36^  SSagner§  "^bentl)encr,  fo  er  ||  37»  ju  ̂ alhn^ 
ftabt  angerirf)tet.  40^  SÖßte  SBagncr  gu  ̂ rage  |1  41»  ̂ runcE 
SSein  ju  SSien  t^ete.  48^  SSie  SSagner  p  SSien  ||  49» 
flnbiret  in  SSetfd^tanb.  (wiederholt  49^  ||  50»)  50^ 

6;^riftoff    SSagner  ||   51»    ftubiret    in    SSelfc^tanb.      51^^ 

Johann  Thölden  Hessum  jetzo  zu  Franckenhausen  1604.  be- 
rührt sich  das.. Wagnerbuch  auch  inhaltlich  vgl.  ebd.  S.  18. 

^)  Ohne  Überschriften  und  Kustoden  bei  voller  Aus- 
nutzung des  Eahmens, 

^)  Wo  nichts  bemerkt,  ̂   E.  vgl.  A»  S.XIlIf. 



Einleitung.  XI 

e:^riftoff  SSagner  ||  52^  mit  feinem  d^eift.  80^^  SBie 
SBagner  §u  '^aHa  \\  8P  §u  $abua  ongertc^tet.  99^  2öa§ 
go^an  be  Suna  ju  ||  100^  ̂ abuo  otigeric^tet.  (in  E.  und  H. 
ju  $ragl)  101*  äßie  e§  Sßagnern  §u  9^ea^el§  ergangen 
105^  Söagner  juc^t  bet)  einem  Sauberer  ||  106*  9?at^  t»nb 
§ülffe  3um  3Iuge.  108^  SSie  Wagner  in  Sappentanb  feieret. 
109*  SSagner  left  ein  ̂ op^  bolbiren.  129^  2öie  (5;^riftoff 
Söagner  in  bie  ||  130*  gnfel  ̂ amariae  ibmpt  (131*  . .  . 
ßamariam  .  .  .)  143*^  SBagner  betrengt  einen  ©panier. 
Schluß  151^  @9^^@.  (Zierleiste)  ©erapoü  bur^  ©onftan^^  || 
tium  3ofe|)§um,  ̂ m  ̂ a^X,  (schwarzer  Strich  5  •  2  cm.) 
1601.  Zusammen  152  BU  =  19  8«  Bogen  mit  'ä—%  be- 

zeichnet.     Fehler    in    den    Bezeichnungen :     i^xul    fehlt, 

®iii>  3  ö?  ̂ ^H )  ̂iiÜ>  I  öj  ̂ iiii?  ̂ ^  ̂ ^^  Kustoden, 

fehlen  Bl.  87*,  88*,  135*,  90*  S)ie  >  NE.  Äußere  Aus- 
stattung: Zierleisten  1)  Bl.  2*  oben  und  10^^  6-9X0'7 

cm.  vgl.  S.  IX  Anm.  1),  2)  zwischen  ($9^^@.  und  Q^^xa^ 
poli  2C.  7X1  cm.  vgl.  Baudrier  a.  g.  0.  6.  S.  14  Nr.  9  ; 

Schlußstücke  Bl.  10*,  nach  j^t  §U  $.  Flechtwerk 
6  •  2X2  '  8  cm.,  wiederholt  auf  150*,  sonst  noch  ein 
Blättchen  auf  150*  und  151"^.  Keine  Holzschnitte. 
Anfangsbuchstaben  durchweg  Fraktur  (nur  Kap.  26 

Antiqua)  in  zwei  Größen,  eine  2  cm^.  (^.  vor  der 
Vorrede  und  dem  Kap.  1),  die  andere  größere  Fraktur 
verschiedener  Art.  Letternsatz :  Fraktur  6  facher  Größe, 

Antiqua  und  Klein-Italique.  Die  Vorrede  und  die 
ersten  Zeilen  bei  jedem  Kap.  sind  mit  größeren  Typen, 
die  eingeschobenen  Gedichte  mit  kleineren,  der  Text 
mit  Petit  gesetzt.  Papier  schlecht,  ein  Wasserzeichen  auf 
BU.  19,  22,  23,  28,  34  usw.  oben  rechts,  doch  nicht  zu 

erkennen.  1  Exemplar  in  der  königl.  Universitäts-Bibl. 
in  Upsala  Sign.  61.  X.  1.  491  von  mir  aufgefunden, 
als  Beiband  eines  unbekannten  Faustbuches  (1598,  von 

mir  mit  b^  bezeichnet),  stark  beschnitten  (die  Bandnoten 
Bl.  17  u.  18  zum  Teil  weggeschnitten).  Bemerkungen 
von  alter  Hand  :  Bl.  69^  =  A»  57  ̂ o  mit  Tinte  .  .  . 

[weggeschnitten]  xen,   151^:    der  Herr    der  Herr.     Die 
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Ell.  2,  21,  23—26,  41,  142—151  sind  wasserfleckig, 
7,  20,  27,  32,  35,  39,  43,  54,  69,  123  ausgebessert. 
Herkunft:  seit  dem  18  Jh.  gehört  der  Band  sicher  der 
genannten  Bibliothek  an.  Da  im  Text  des  Faustbuches 
auf  S.  115  von  der  alten  Hand  die  Eintragung:  „brach, 

präg"  gemacht  worden  ist,  so  dürfen  wir  annehmen,  daß 
das  Büchlein  aus  Prag  dorthin  gelangt  war.  Dies  konnte 
nach  der  plötzlichen  Ueberrumpelung  Prags  durch  die 
Schweden  am  26.  VII.  1648  geschehen  sein,  als  viele 
Bücherschätze  geplündert  und  nach  Schweden  entführt 
wurden ,  vgl.  darüber  Forschungen  in  Schweden  von 
B.  Dudik   1852. 

k  =  1712  Berlin  Andreas  Büdiger  8^  Schriftspieg. 
13-5X7-6  cm.  =  rund  28  Zeilen.  17  Bll.  als  Vorstoß 

=  2^/g  Bogen  mit  ag — c  bezeichnet.  Bl.  1^  Stich 
13'Sy<Cß-2  cm.  nach  C.  v.  Sichem  ̂ )  (vgl.  die  Abbildung 
in  Könneckes:  Bilderatlas  1895.  S.  160  doch  mit 

falscher  Erklärung,  K.  Kiesewetter:  Faust  in  der  Ge- 
schichte u.  Tradition.  Leipzig  1893,  S.  493,  verkleinert 

bei  Scheible  im  Kloster  III,  beschrieben  in  Baumers  bist. 
Taschenbuch  1834.  S.  171  ff.  und  Histoire  de  la  Legende 

de  Faust  par  Ernest  Faligan  1888,  S.  416/7).  Bl.  2»  Titel : 
3)e§  II  (rot)  SE)urd)  feine  gauber^^unft  ||  93efannten  ||  Init. 
[d]  (rot)  ß^riftop^  II  3öagner§,  ||  (3Bet)(anb  f  getüefenen 
Famuli  ||  5)e§  tpeltberuffeneu  ||  @r^*3aubere§  ||  (rot)  D. 
So^.  Söufteng,)  II  Seben  unb  X^aten,  ||  (rot)  gum  ©pieget 
unb  SBarnung  aU  \\  Im  benen  bie  mit  bergtei^en  öerbote* 
II  iten  fünften  umbgel^en,  üon  ®DX^  ob?  ||  njeic^en,  unb 
bem  Satan  ftc^  ergeben.  ||  (rot)  2öel)Ionb  öon  Friderich 
Schotus  Tolet,  in  ||  Xeutfc^er  Bpxad)  beschrieben,  unb 

nunmebro  ||  mit  einer  SSorreb'e,  Don  bem  abfc^euüd^en  Safter 
II  ber  Säuberet)  üerme^ret  Don  ||  (rot)  P.  J.  M.  ||  SJig. 
b.  ̂ .  $.  S.  b.  2Ö.  II  Schwarzer  Strich  ||  33(5ü^S3^,  ||  (rot) 
55erlegt§  ̂ o^ann  3Inbrea§  Üiübiger,  Privilegirter  93uc^^  || 

^)  Vgl.    Nieder!.   Künstler-Lexikon    von    A.  v.  Wurzbach 
Wien,  Leipzig  1906.    S.  620. 
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^dnbler  gegen  bem  Sonigt.  $oft§au§  über.  ||  1712.  Rück- 
seite oben  eine  Zierleiste  7-4)x(2-5  cm.  aus  Blumen 

bestehend.  Folgt  die  Vorrede:  (Geneigter  ßefer.,  als  Über- 
schrift: SSorrebe.  mit  einem  schwarzen  Strich  darunter 

(dieser  fehlt  S.  2^).  Schluß  17^:  93erlin.  beit  14.  Febr. 
1712.  -f-  236  SS.  der  Historia.  Bl.  18»  Zierleiste 
7'7)x^l'5  cm.  zusammengestellt  aus  Kreisen,  zu  deren 
beiden  Seiten  §  Zeichen  mit  *  und  Blättchen  laufen. 
Schluß  S.  236 :  ($9^^®.,  unten  eine  halbkreisförmige 

Verzierung  aus  Blumen  3*5  cm.  Zusammen  135  Bll. 

=  16'/g  8^  Bogen  mit  Qg  —  c-|-5l  —  ̂ 5  bezeichnet  und 
von  Bl.  18*  an  bis  Schluß  paginiert.  Die  Seitenzahlen 
sind  in  0  gefaßt  und  mit  kleinen  Verzierungen  versehen. 
Fehler  in  der  Bogenbezeichnung :  ̂^,  ̂ ^  )  ̂3'  §5-  Keine 
Holzschnitte.  Letternsatz :  Fraktur,  Antiqua  und  Ita- 

lique.  Anfangsbuchstaben  2y<^l'6  oder  2  cm.^  verwendet 
am  Titelblatt,  Anfang  der  Vorrede  und  der  Historia. 
Letzte  Seite  der  Vorrede  und  die  2  letzten  Bll.  der 

Historia  sind  kleiner  gesetzt.  S.  92  =  A^  5P^  als  An- 
merkung:  Septem  spiritus. 

Exemplare  ̂ ) :  Berlin  Kgl.  Bibl.  Sign.  Ka  436,  Frank- 
furt a.  M.  F.  d.  Hochstift,  Halle  a.  d.  S.  U.  B.  TL  d. 

464.,  London  B.  M.  10  704b.  32,  im  Privatbesitz: 

A.  Tille  (jetzt  Goethe- Schillerarchiv)  ;  aus  älteren  Bücher- 
verzeichnissen in  :  Bibliotheca  Uffenbachiana  Francofurti 

ad.  M.  1729.  I.  S.  775,  Verzeichniss  der  hinterlassenen 
Büchersammlung  des  Dr.  E.  Schildener  Berlin  1844 
Nr.  1714.,  W.  V.  Maltzahn:  Bücherschatz  Jena  1875, 
No.  1214. 

1=1714  Berlin  Andreas  Rüdiger  8^  2  V^  Bogen 
als  Vorstoß  mit  a — c  bezeichnet.  Bl.  l'^  Stich  =:  k.  2^ 

Titel:  ̂ e§  II  (rot)  ̂ urc^  feine  3auber.^im[t  ||  93e!annten 
II  (rot)  e^riftop^  II  Söagnerg,  ||  (2Bet)tanb  geroefenen  Fa- 

muli II  SDeg  SSeltberuffenen  ||  ©r^^Saubererg  ||  (rot)    D. 

^)  Im  Verzeichnis  der  Exemplare  ist  keine  Vollständig- 
keit erstrebt  worden,  nur  die  mir  gelegentlich  bekannt  ge- wordenen stelle  ich  zusammen. 
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Sodann  f^öwften^,)  ||  Seben  unb  X^aUn,  \\  (rot)  gum 
©piegel  unb  SSarnuttg  allen  ||  beiien  bie  mit  berg(eirf)en 

t»erbof)tenen  ||  J^ünflen  untbgei)en,  üon  (SDtt  oBnjeid^en,  || 
unb  bem  (Satan  \x^  ergeben.  ||  (rot)  SBe^Ianb  üon  Fride- 
rich  Schotus  Tolet,  in  ||  ieutfc^er  @proc^  bef einrieben, 
unb  nunmel^ro  ||  mit  einer  SSorrebe,  üon  bem  abfd^euti^en 
Saper  ||  ber  ßaubere^  t)ermef)ret  üon  ||  (rot)  P.  J.  M. 
Smg.  b.  ̂ .  $.  S.  b.  SS.  II  Schwarzer  Strich  ||  S3@9l239l, 
(rot)  SSertegtg  Qo^ann  5lnbrea§  9?übiger,  Priuilegirter 

S3u(i)?  II  f)dnbler  gegen  bem  ̂ onigl.  $oft^au6  über.  ||  1714. 
II  Rückseite  leer,  folgt:  ©eneigter  Seferl  Überschrift: 

SSorrebe.,  Schluß  Bl.  18^  SSertin,  ben  14.  Febr.  1714.  + 
102  Ell.  der  Historia  selbst  mit  51—9^  bezeichnet  (^3, 
3J?g  fehlen,  ̂ ^  )>  ̂̂ )  und  mit  Seitenzahlen  versehen  (S. 
128  springt  die  Zahl  auf  131,  deswegen  dann  zweimal 

134  u.  135),  die  Zahlen  in  -ät  ()  *  eingefaßt.  Schluß: 
@9^^(S.  =  zusammen  120  Ell.  oder  15  8»  Eogen. 
Eildliche  Ausstattung:  Zierleisten  1)  6-6X^2*l  cm.  vor 
der  Vorrede,  Elumen,  in  der  Mitte  ein  Springbrunnen, 
zu  dessen  beiden  Seiten  zwei  nackte  Frauengestalten. 

2)  vor  der  Historia  7-3Xl"7  cm.  ähnlich  k  El.  18^*;  als 
Schlußstücke  l)nach  der  Vorrede  4><(3'3  cm.  ein  5eckiges 
Pflanzenornament  2)  am  Schluß  nach  (SS^iSD®.  ähnlich  k. 
Letternsatz  usw.  vgl.  k. 

Exemplare:  Eerlin  Kgl.  Eibl.  Sign.  Na  439  aus 
Meusebachs  Eesitz  (am  rückwärtigen  Vorsatzblatt  mit 
grünlicher  Tinte:  Frkft.  a.  M.  23.  März  35.  3676. 

1  M.  17  Pf.),  Eonn  U.  E.,  Frankfurt  a.  M.  F.  d.  Hoch- 
stift, Göttingen  IT.  E.  Fab.  rom.  1330,  London  B.  M. 

10703  aa  36,  München  H.  u.  S.  E.  u.  U.  E.,  Münster 

U.E.Y2  890,  AVernigerodeF.E.,  WienH.E.  227  14— A, 
vgl.  Vierteljahrsschr.  f.  Lg.  hg.  v.  Seuffert.  6.  S.  115  ff. ; 
im  Privatbesitz :  Alois  Low  jetzt  in  der  Wiener  Stadt- 

bibliothek,  A.  Tille  vgl.  oben;  Buchhandel:  Katalog 

Joseph  Eaer's  &  Co.  (Eibl.  K.  Wolff's)  1912  Nr.  1395, 
Theodor  Ackermann's  582  Nr.  1000.  Auch  bei  Malt- 
zahn  Nr.   1215. 
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ni  =  1798  Neu-Ruppin  Johann  Bernhard  Kühn  8^ 
3  Bll.  Vorstoß  bezeichnet  *  2  und  IV— VI,  1.  Bl.  Titel: 

^e§  II  htxn^tiqkn  SanUxn§>  \\  (J^rifto^^  2ÖQgner§  ||  ßeben 
unb  %^akn  \\  naä)  ber  ||  alten  irabition  auf§  neue   n^ 
gd^It.  II  (kurzer,  darunter  ein  längerer  Strich)  9^eu* 

mplJin,  II  bei  ̂ o^ann  53ern§arb  ̂ ü^n  ||  1798.  ||  Eück- 
-seite  leer.  Bl.  2^  ein  Strich,  darunter :  %n  hit  Sefer. 
Schluß  3^  ...  im  9^00ember  1797.  M. ,  unten  ein 
Strich.  +  87  Bll.  der  Historia  mit  H— S2  und  2—174 
bezeichnet.  Am  Schluß  der  Kapp.  1,  4,  5,  11,  17,  24, 

31,  35  und  44  Striche.  Zusammen  90  Bll.  ==  lO^/s 
8^  Bogen  mit  richtiger  Bogen-  und  Seitenbezeichnung. 
Der  Schluß  des  vorletzten  und  das  letzte  Kap.  sind 
kleiner  gedruckt. 

Exemplare  sind  selten  :  Frankfurt  a.  M.  F.  d.  H.  aus 
dem  Besitz  C.  Engels,  London  B.  M.  Sign.  8630  d.  1, 

München  H.  u.  S.  B.  Phys.  m.  257l^e,  im  Buchhandel 
Baer  &  Co.   No.   1396,   Ackermann  No.   1108. 

n  =  1799  Wien  0.  Dr.^)  Bl.  1^  leer,^  Kupferstich 
ll'4Xö"9,cm.  (beschrieben  bei  Engel  a.  g.  0.  No.  309). 
2^  Titel  (in  Kupferstich):  Sebett  ||  TRATEN  Utlb 
HOLLENFARTH  ||  WAGNERS  ||  berüchtigten  gamn^ 
Iu§  II  be§  I!  DOCTOß  FAUST.  ||  Vignette  6-6X4-9  cm. 
vgl.  Engel  a.  a.  0.  ||  WIEN  ||  1799.  j|  ,^  leer  +  4  SS. 
SSorrebe  mit  —  *  —  u.  II— IV  bezeichnet  -j-  226  SS. 
der  Historia  mit  51 — ^  signiert  und  paginiert  (Fehler  in 
den  Seitenzahlen  56,  174  >  36,  226)  -f-  2  unbezifferte 

SS.  3'l'^att.,  vor,  nach  dieser  Überschrift  und  am  Schluß 
schwarze  Striche.  Vor  dem  Anfang  des  ersten  Kap. 
als  Zierleiste:  Stock  mit  umwundenen  Band  7  cm.,  vor 
Anfang  und  nach  dem  Schluß  der  einzelnen  Kapp.  Striche. 

Exemplare  ziemlich  selten :  Frankfurt  a.  M.  F.  d.  H. 
Sign.  7138  aus  Engels  Besitz,  defekt  (fehlt  die  Vorrede), 
London  B.  M.  12314  g.  28(3),  im  Privatbesitz:  A.  Tille 

^)  In  Kaysers  Bücherlexikon  6  bloß  (Liebeskind  in  Leip- zig) bemerkt. 
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vgl.  oben  und  Dr.  Gerhardt  Stumme,  Leipzig  Elster- 
straße 33. 

Sämtliche  Notizen  über  andere  Wagnerbuchdnicke 
sind  falsch  und  beruhen  auf  Mißverständnissen,  vgl. 
Deutsches  Museum  hg.  v.  F.  Schlegel  1812.  IL  S.  327 

=  Peter  a.  g.  0.  No.  127  Christoph  Wagners  Zauber- 
künste und  Leben  D.  Fausti.  Berlin  1712.  1714,  offen- 

bar eine  verständnislose  und  nachlässige  Titelwiedergabe 
von  k,  1. 

J.  C.  A.  Grohmann :  Annalen  der  Universität  zu 

Wittenberg.  III.  Meißen  1802,  S.  240:  d^riftop^ 

SBagner§  tt)et(.  gelüefenen  Famuli  be§  tüeltberufenen  @r§t; 
jaubererg  D.  3.  gauftug  Seben  unb  X^aten.  ̂ Berlin  1681. 
1712.  1714.  1717,  es  können  nur  k  und  1  gemeint  sein, 
was  übrigens  auch  aus  den  Zahlen  1712  u.  1714  klar 
hervorgeht.  Vor  1700  darf  ein  Druck  mit  diesem 
Titel  nicht  gesetzt  werden  vgl.  unten,  eine  Neuauflage 
von  1714  im  Jahr  1717  ist  wohl  möglich,  doch  konnte 

ein  Exemplar  von  1717  an  keiner  der  größeren  Biblio- 
theken Deutschlands  nachgewiesen  werden.  Da  wir 

gerade  aus  diesen  Jahren  Pfitzerdrucke  besitzen  (®a§ 

ärgerliche  Seben  ic.  5yiürnberg  ©nbter  1681,  erneuert  auch 

1717),  so  ist  es  beinahe  sicher,  daß  Grohmann  beide 
zusammengeworfen  hat. 



2)  Untersuchung. 

a)  i. 
Das  wenige,  was  über  diesen  zu  sagen  ist,  kann 

in  Kürze  erledigt  werden.  In  A^  S.  XX  habe  ich 
einen  Druck  X  ansetzen  zu  müssen  geglaubt,  der  zwischen 
D  und  E  fallen  sollte,  i  hat  diese  Annahme  bestätigt. 
Er  ist  zwar  nicht  der  erschlossene,  doch  von  ihm  ab- 

geleitet und  teilt  mit  beiden  eine  Anzahl  von  Ab- 
weichungen, hat  aber  auch  mehreres  von  selbst  hinzu- 

gefügt. Die  Lesarten  nun,  die  uns  verbieten  E  auf 

ihn  zurückzuführen,  sollen,  da  sie  in  k  Aufnahme  ge- 
funden haben,  im  folgenden  verzeichnet  werden. 

A«  S.i)  325  tvd^m  412  tüürben  '^'^  —  Xitu§'  ö^»  — 
tjrfad)  ̂ ^  —  ober,  ober  ̂ ageme^ter  ̂ ^  —  geftalt  ̂ ^  be§ 

^am  6^'  9ar]ganfe  ̂ ^  —  ünnb  7^^  ̂ eiligen  S^^  ̂ at  jfin, 
—  biefen  fangen  -^  ̂   feüfamen  ̂ ^  gangen  9=^  in  en)tge§ 
'  fenbet  -«  —  borf)  10-^  5).«  h^erben,  Sauftu§  ̂ 7  gaufto  ̂ « 
groffer  5(ugen  bcnn  bie  ̂ '  —  mir  tooUcn  .  .  .  fprad)  12^ 
3nn  bem]  ̂ m  ̂ ^  —  ein  ̂ ^  —  tinnb  =-*  gauft  ̂ ^^  ünb  fu^r 
13=^  bic^g  md)t  11  g-auftug  14^  bamit]  barauff  «  ©ecflein  » 
om  1^  ®.  27  ber]  bem  ̂ ^  __  am  leib  lö^^  funben  ̂ ^  — 
Qt[o  17  17  in  ba§  19  23  berfetbigen  2»  jm]  e§  20  ̂ ^  —  olle 
.  .  .  benett  ̂ ^  öor!ommen  25''  onb  9J?ut()n)tIIen  30^^  einige  ̂  
Pflegen  34  i-"^  bu  bir  36  i»  üorgefagt  38  2  an  ben,  njtrb  22 
tt)a§  für  25  nein  «=^  tnnfft  39^  --  ju  '  fempttirf),  an  ein^ 

1)  —  =  fehlt. 
Literaturdenkmale  löo.  H 
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anber  an  40 1»  ̂ m  42  ̂   SSanbergefell  ̂ 2  boffetbige  43  ̂ 
jeber]  je  44  ̂ ^  fuo  46  ̂ ^  nur]  nun  --  bff]  an  47  ̂   fommen 
23  _  ßUe  49  12  jüünberli^  50  ̂ ^  fo  bu  ̂ i  _  er  52  ̂ 
S^ogt]  SSot^er  54  ̂ ß  ber]  bie  55  i«  —  aber  56  32  der  lat. 
Text  vorhanden  56  ̂ *  —  ünb  ni(^t  .  .  .  fe^  57  ̂   ba§  58 
Anm2  quod  59  ̂   —  ift  ̂'  minima  60 1- 2«  =  B  65  12 
in  ein]  aU  in  ein  70*  —  ju  ̂  ©apnoam  ̂ 5  =  B  74^ 
—  i^m    26  biefe]    bie   75^,8    S&^m^   22    _    ̂ ^^    7026 
Leconamantia  77  ̂ ^  —  9^aget  an  bem  36  au§  geteerten] 
tng  ©eierten  78^4  g^atiüitet  ftellen,  ober  79  ̂ ^  j„^„j  y|g 
80  13  _  ben  -1  n)eg  ober  äun)e§et  81  ̂ ^  X^eobecteg]  X^eo:= 
bote§  82  26  ujoH]  folt  =  A  83  34  fotte  84  ̂'^  aU]  benn  85  3* 
int]  in  bem  86  2  _  aU  8729  f^unen  88  2'  er  nu  =  A 
89  28  i„j  jj„  33  __  fjy^  91 15  j^p^te  26  gebraut  I)at.  93^ 
nic^t  gor  2^  uit^t  me^r  gerne  94  ̂   —  alle  .  .  .  fie  96  3^ 
er  bie  98 »  —  dfo  9922  ̂ eren  finbet  man  aud^  100  ̂ ^ 
boc^  faft  101 1»  —  aud^  103  ̂ ^  ._  niit .  .  .  (Strang  104  2' 
—  be^  105  1'  große  106  «  ge^en  lafjcn  107 &.  le  bie]  fie  2*  — 
ein  10819  ~  feine  fterde  ifl  2^  _  er  109  3*  feiner]  ber 
110  36  _.  üon  111^4  einer  fic^  34  üer§tüeiffelte  115 1' 
9iigromantiatn  116^  SSagner  fur(f)te  fic§  3i  fe^ren  120  33 
—  fe^r  gut  .  .  .  einen. 

b)  k  und  ]. 

Die  beiden  Drucke  können  zusammengefaßt  werden, 

weil  1  auf  k  zurückgeht.  Die  Unterschiede  sind  unbe- 
deutend :  einige  durch  Zufall  bedingte  Verbesserungen 

oder  Verschlechterungen.  Eine  bestimmte  Absicht  kann 
aus  diesen  Änderungen  nicht  herausgelesen  werden.  Wir 

bleiben  also  bei  k.  Da  ist  folgendes  über  dessen  Haupt- 
text zu  bemerken.  Es  ist  der  von  i,  weil  die  aufge- 

zählten Lesarten  bis  auf  19^3,  30*,  38  2,  22^  33^  393^ 
42  2«,  433^  46  1«^  476^  5(3  34^  80  21,  3425,  85  3*,  3933^ 
9126,  10119,  107  ̂   16,  108  22  und  116  2  alle  in  k 
wiederkehren.     Sonst  wurden    noch   die  dem  Leser  des 
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18.  Jh.  ihres  Alters  wegen  schwierigen  Konstruktionen 
etweder  getilgt  oder  modernisiert. 

Statt  der  alten  ist  eine  neu  ausgearbeitete  Vorrede 
hinzugekommen,  was  übrigens  der  Verleger  auch  am 
Titelblatt  anzuzeigen  nicht  unterlassen  hat,  denn  darin 
sollte  die  Hauptstärke  der  Erneuerung  liegen.  Damit 
ist  nun  die  Wagnerhistorie  zum  Träger  der  freilich 
schon  etwas  verspäteten  Opposition  gegen  die  Bekämpfer 
der  Hexenprozesse  geworden.  Über  die  Vorrede  selber 
wurde  mehrmals  gehandelt,  streitig  blieb  bis  jetzt  nur 
ihre  Verfasserschaft.  Diese  Frage  soll  hier  endgültig 
gelöst  werden.  Seit  altersher  wird  sie  Paul  Jacob 

Marperger  ̂ ),  Mitglied  der  Königl.  Preuß.  Societät  der 
Wissenschaften  in  Berlin,  zugeschrieben.  Abgelehnt 
wurde  die  Zuweisung  von  J.  Frank  im  Artikel  in  der 
A.  D.  B.  Band  20  S.  406,  neu  aufgenommen  von  0.  F. 
Walzel  in  Vierteljahrsschr.  f.  Lg.  hg.  v.  Seuffert  6, 

S.  115  — 19  (Der  Herausgeber  des  Wagner  Volksbuches 
von   1712). 

Für  Otto  Graben  von  (zum)  Stein  wollte  sie  neuer- 
dings K.  Kiesewetter  a.  g.  0.  S.  73  u.  497  in  Anspruch 

nehmen,  doch  ohne  trifftige  Gründe.  Auf  diese  ist  zu- 
nächst einzugehen. 

Kiesewetter  sah  sich  zu  der  Annahme  bestimmt: 

1.  durch  den  zu  Anfang  der  Vorrede  verwendeten  Aus- 

druck: „celebrirte  bte  d)riftüc§e  ̂ irrf)e  ben  Sonntag  ic", 
welcher  auf  einen  Katholiken  schließen  läßt.  Eben 
solcher  war  Graf  von  Stein.  Hätte  der  Protestant 

Marperger  die  Einleitung  geschrieben ,  so  müßte  er 
anstatt  celebrirte,  beging  oder  feierte  gebraucht  haben. 

2.  die  Sprache  der  Vorrede  und  des  Grafen  v.  Stein 
und  3.  die  zahllosen  österreichischen  Lokalsagen  und 

Gespenstergeschichten  der  Monatlichen  Unterredungen 

von     dem     Reich     der    Geister  ''^),     einer    Schrift     von 

1)  Vgl.  ADB.  20.  S.  405-7. 
2)  llntcrrebiincicn,  SSou  bcm  9ieid)e  bcr  ©elfter,  tuorin  Cje^ 

f)anbelt   luivb:    I  $8on  ben  föeifteni  überhaupt  u\\v.     ̂ i\\^m   ̂ f^) 

II* 
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Grafen  v.  Stein,    die  auch  in  der  Einleitung  zu  k  vor- 
kommen. 

Dem  ist  entgegenzuhalten:  zu  1.  beweist  nichts, 
denn  das  Wort  ist  auch  dem  Protestanten  geläufig, 
vgl.  z.  B.  Historia  v.  Dr.  Faust  hg.  v.  R,  Petsch  1911. 

S.  92  ̂ *,  doch  wird  es  niemandem  einfallen  zu  be- 
haupten, daß  der  Verfasser  der  Fausthistorie  ein  Katholik 

war  ̂ ).  Mit  dem  katholischen  Kirchenkalender  war 
auch  Marperger  gut  vertraut  vgl.  Die  Neu-Eröffnete 
Kauffmanns-Borse,  usw.  verfertigt  von  P.  J.  M.  Hamburg, 
Schiller  1604  S.  138,  155  und  Beschreibung  der  Messen 
u.  Jahrmärkte  Leipzig,  Gleditsch   1711,  S.   1. 

2.  Das  müßte  erst  untersucht  werden,  die  Ergebnisse 
würden  aber  sicher  gegen  Kiesewetter  sprechen  vgl. 
unten. 

3.  Keine  von  den  in  Monatlichen  Unterredungen 

herangezogenen  Lokalsagen  fand  sich  in  k,  nur  im  Haupt- 
texte zeigten  sich  Berührungen,  die  jedoch  auf  gemein- 

same Quellen  zurückzuführen  sind.  ̂ ) 
Hinzugefügt  sei :  die  Anfangsbuchstaben  des  Ver- 

fassernamens vgl.  Titelblatt  lauten:  P.J.M.  Mg.  d.  K. 
P.  S.  d.  W.,  was  offenbar  aufzulösen  ist  in  Mitglied  der 

Königl.  Preuß.  Societät  der  Wissenschaften.  Die  An- 
fangsbuchstaben des  Namens  des  Grafen  v.  Stein  passen 

dazu  gar  nicht,  man  stelle  sie  um,  wie  man  will,  dazu 
war  auch  Graf  v.  Stein  nie  Mitglied  der  Berliner 

Societät  gewesen^).  Die  Angabe  selber  darf  nicht  als 
fingiert  betrachtet  werden,  weil  das  Buch  mit  vollen 
Namen  des  Verlegers  in  Berlin  unter  den  Augen  der 
Societät  erschienen  ist.     Unter  den  damaligen  Mitgliedern 

©omuel  53enJQmin  Söaltlieru  1730,  2.  iinb  3.  S3anb  1731.  streng 
lutherisch  gehalten. 

^)  Die  Ausführungen  bei  E.  Wolff:  Faust  und  Luther 
Halle  a.  d.  S.  1912,  S.  172  sind  wenig  überzeugend. 

«)  Vgl.  I.  S.  63f.,  68ff.,  81,   601,   III.  88— 90,  102,  223fl:-. 
')  Vgl.  A.  Harnack :  Geschichte  der  kgl.  preuü.  Akademie 

der  Wissenschaften  zu  Berhn,  Berlin  1901,  S.  172. 
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gab  es  nur  einen  einzigen  auf  den  diese  Abkürzung 
bezogen  werden  kann  und  muß,  es  war :  Paul  Jacob 
Marperger,  der  im  Frühjahr  1708  auf  den  Vorschlag 

von  Gh.  H.  Oelven  in  die  Societät  aufgenommen  wurde  ̂ ), 
ein  um  die  Oekonomie  in  Deutschland  wohl  verdienter 

Mann,  sonst  aber  ganz  kritikloser  Vielschreiber,  der 

alles,  was  er  gelesen  und  gehört,  ohne  Beurteilung  hin- 

geschrieben hat  -).  Wir  besitzen  von  ihm  eine  ganze 
Menge  von  Schriften,  die  alle  eine  sehr  unkultivierte 
Sprache  zur  Schau  tragen,  denn  er  war  ein  armer 
Mann  und  die  Not  zwang  ihn  alles  Mögliche,  was  man 

ihm  auftrug,  zu  schreiben  •^).  Zeit  fürs  Feilen  gab  es 
für  ihn,  der  nur  von  seiner  Feder  leben  konnte,  nicht, 
und  eine  Pension  konnte  er  von  der  über  geringe 
Mittel  verfügenden  Gesellschaft  nicht  erlangen.  Hat 
ihm  also  Püdiger  gezahlt,  so  war  er  sicher  bereit  auch 
eine  Widerlegung  der  Hexenprozesse  zu  liefern.  Er 
faßt  die  Sache  vom  Standpunkt  eines  Juristen  an 

und -beruft  sich  auf  die  vielen  Rechtsverordnungen  gegen 
die  Hexen  und  Zauberer,  was  bei  ihm  ganz  selbstver- 

ständlich ist,  denn  er  war  ja  ein  Jurist.  Übrigens 
wird  auch  die  ganze  Stellungnahme  zu  dieser  Frage  bei 
ihm  ein  Ausfluß  der  Überzeugung  gewesen  sein,  denn 
seine  Schriften  stecken  voll  von  Aberglauben,  vgl.  z.  B. 
Ausführliche  Beschreibung  des  Hanfs  und  Flachses, 
und  der  daraus  gefertigten  Manufacturen  Leipzig  1710, 
S.  15.  Damit  knüpfe  ich  an  die  mehr  allgemein  ge- 

haltenen Ausführungen  von  Walzel  a.  a.  0.  Bei  den 
vielen  Schriften   hat  Marperger  oft  nicht  seinen    vollen 

^)  Harnack  a.  a.  0.  S.  114. 
2)  Vgl.  F.  C.  Hirsching:  Historisch  -  literarisches  Hand- 
buch berühmter  und  denkwürdiger  Personen.  Leipzig  1799. 

IV.  S.  361. 

^)  Er  zählt  sie  auf  in  der  Beschreibung  der  Banquen  usw. 
Halle  u.  Leipzig  1717.  S.  407,  bemerkt  aber  zum  Schluß: 
„©ampt  unter[d)icDüd)eu  anbeveii  Xrnctaten  metix,  mld)t  aber  of)ne 
SSovfetuntc^  be§  ̂ ftafjmenS,  and)  luoi;)!  unter  nnbevcv  i^ren  9iat)meii ^evnu?fommen. 
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Namen  sondern  nur  die  Anfangsbuchstaben,  gleich  dem 
Titel  in  k  gesetzt,  welches  Vorgehen  mir  entscheidend 
für  seine  Autorschaft  zu  sprechen  scheint,  vgl.  z.  B. : 
Von  dem  Unfug  des  taglich  überhand  nehmenden  Brand- 
Betteins  U.S.W,  aufgesetzet  von  P.  J.  M.  [1715],  P.  J. M. 
Ausfuhrliche  Beschreibung  des  Zeugmacher-Handwerks 

Leipzig  1720,  P.  J.  M.  Erläuterung  der 'Holländischen und  sonderlich  der  Amsterdamer  Waaren  Geld  usw. 

[1730],  Von  der  E-einigung  der  Gassen  usw.  ent- 
worfEen  von  P.  J.  M.  [1730]  und  P.  J.  M.  Anmerkungen 
über  das  Keisen  in  frembde  Länder  [1740]. 

c)  m. 

In  diesem  Druck  erfuhr  das  alte  Wagnervolksbuch 
eine  tiefeinschneidende  Umgestaltung.  Der  Unbekannte, 
der  sich  zum  Schluß  der  Vorrede  nur  mit  M  unter- 

zeichnet hat,  lieferte  damit  eine  Bearbeitung  für  das 
aufgeklärte  Zeitalter,  das  weit  gebracht  hat  und  über 
allem  Teufelsglauben  stand.  Den  Standpunkt  eines 
strengen  Bationalisten,  den  er  zur  Wagnerhistorie  ein- 

genommen, bekunden  am  besten  zwei  Änderungen : 

49^^,  wo  er  statt  des  ursprünglichen  ®ott  )  lüunbevBar 
setzt  und   180^',    wo  er  wieder  Wagnern   nach  Europa 
sich   sehnen   läßt,   „ba   e§   t^m   unter   btefen   tu  üben 

£  e  U  t  e  n  [in  Amerika]  ntd^t  gefallen  hJOlIte".  Dem  neuen 
Büchlein  kommt  unter  den  Wagnerbuchdrucken  eine 
ähnliche  Stelle  zu,  wie  dem  Volksbuch  vom  Christlich 
Meynenden  in  der  Reihe  der  Faustbücher. 

Es  ist  mehr  als  um  ̂ /g  kleiner  geworden,  weil  ihm 
sein  ganz  veralteter  Gelehrtenputz,  der  im  18.  Jh.  schon 

lächerlich  und  geschmacklos  erscheinen  mußte ,  ab- 
gestreift wurde.  So  bestand  die  Arbeit  des  neuen 

Herausgebers  haui^tsächlich  im  Entfernen  des  Veralteten. 
Dies  tat  er  indem  er  vieles  ganz  gestrichen,  manches 
kürzer  gestaltet  und  zusammengezogen  hat. 
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Bekannt  war  ihm  der  Text  k  ̂ ).  Ausgefallen  sind 

da  die  Stellen:  A»  S.  8^^^-,  9^^^;  lO^^.  i^,  1129-34^ 

1525ff,    1620-25,  171—1810,   •'^*-192,  20^— 211*,  2625, 
2912_346,  l-^— 3523,  39_3621^  4110-12^  4326_4430^ 
471,  17-19^  481-12,  4925^  501(3,  35-7^  5535_565^  30  big 
5g2l,  25-28^  59»-21,  60*— 635.  14-23^  646-1«.  l»-26, 

652-3,   6933__705^    7423^    28-30^    75^1-2,    766-21,    775-17^ 
805-18,  83i'-i8,  8711-15,  8928-30^  951-3,19-22.3413^3 

963,32-36^  971-19,34-7^  985—9926,  1001-23,1018-10, 
1021*-1',     IO4I''  18— 106l2.1'-20,   24-26,  34-6^      1081-23, 

10911—12,  122^2 — Ende,  Zusammenziehung  erlitten: 
248—2510,  5411  30^  59-^1-37,  1091^—1105,  1106— 113^ 
1201—20^  2um  nachfolgenden  Kap.  sind  hinübergezogen 
3923,  41=^3-4^  13^  2  5  j)och  sind  auch  mehrere  Ein- 

schiebe zu  verzeichnen  ernster  und  ironischer  Natur, 

darunter  auch  Anspielungen  auf  Zeitverhältnisse :  Ao 

S.  910.  „^ttein  ber  (55et§  unb  bie  §obfud^t  ber  9}lettf(i)en 
ift  jo  groß,  ha^  fie  jur  (Srreid)ung  tf)rer  SSünfc^e  lieber 
5U  unerlaubten  äRitteln  fd)reiten,  a(§  \)k  gen)o^nttd)en 
SSege  betreten,  troburc^  fie  ein  üer^ddnigmdßigeS  &IM 

in  ber  SBett  machen  fonnten.,  1223  er  fo^  feinen  ̂ ob  t)or 
5(ugen,  unb  erwartete  benfelben  in  einer  giemlid)  ruf)igen 

f^affung.,  821  ̂ a^  mir  aber  Heber  getüefen  tüäxt  aU  btefe 
brobtofen  fünfte,  ha^  SSermogen  be§  Dr.  ̂ auft,  aud^  bie§ 

t)ermarf)te  er  .  .  .,  13i5  SSagner  tarn  ̂ od)  erfreut  nac^ 
§uufe  unb  bereute  taufenbmal  ben  bummen  ©treirf),  ben 

er  gemacht.,  385  £)^  ̂   ̂ ^^  ÜJ^dbc^en  über  biefe  SSer* 
inanblung  freute,  lag  ic^  baljin  gefteUt  fet)n.,  3923  ̂ ^^^ 
(Schabe,  bog  bie  Unterrebung  be§  ̂ eifte§  mit  SSagnern 
auf  eine  fo  einfdütge  5(rt  unterbrodjen  Jüorben.  ̂ 0^  ber 
große  ©eifterfrenub  ©(^ujenbenborg  ̂ at  un§  in  feinen  un^ 
fterbticE)en  äBerfen  njeit  mehrere  ̂ inge  offenbaret,  bie  !ein 

5luer^an  bem  Söagner  entbeden  fonnte.,  452»  sggie  mancher 

*)  m  =  k  gegen  alle  früheren  Texte  und  1  iu  A  ̂  S.  55  ̂'^  A, 
welches  astronomische  Zeichen  in  dieser  Form  nur  in  k  und  m 
sich  findet,  in  den  übrigen  schaut  es  A  ähnlich  aus,  auch  die 
geriogen  Textunterschiede  von  k.  u.  1.  schimmern  öfters  durch. 
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^rofeffor  öerfte^et  ittd)t  noc^  je^t  bie  ̂ unft  mit  feinen 
eingefd)rdnften  ̂ enntniffen  Auffegen  ju  marfien,  inbeffen 
einer  Don  feinen  npeit  gefdiicfleren  Äoüegen  au§>  feinem 
§ürfaal  ©tnben  morfien  muB,  nm  ben  großen  S^tonm  bocf) 
in  etn)a§  jn  benu^en,  tvn\  feine  paar  gu^orer  moljl  in 

einem  !(einen  3^"^^^^*  ?5^ö^  ̂ aben!  48=''  .  .  .  tüürbe  nie^ 
manb  ein  SSort  erfahren  I)aben,  unb  felbft  ber  (S5efcf)ic^t§? 
fdireiber  ̂ dtte  biefe  ®ef(^id)te  feinen  Sefern  nid)t  jum 

S3eften  geben  !5nnen.,  68  ̂ ^  bie  bereits  tjon  ber  SJleta? 
morp^ofe  i^re§  9J^anne§  ̂ unbfd)aft  ermatten,  70^^  .  .  ber 
in  einem  $§iUftertt)agen  §u  fi|en  glaubte,  .  .  .,  91  ̂ ^  benn 
er  fa"^  au§  eigener  ©rfal^rung,  'i>a'^  öfter»  ha^  unfc^ntbige 
^urjtüeit,  menn  man  nic^t  einen  SQiann  genau  !ennt,  bie 
fc^timmften  golgen  ̂ aben  !5nne. 

Eine  Freude  scheint  dem  Bearbeiter  das  Kap.  11 

bereitet  zu  haben,  dem  er  mehr  Aufmerksamkeit  ge- 
schenkt hat,  als  allen  anderen.  Nach  der  Vorlage 

kommt  Wagner  in  die  Herberge  um  für  sich  und  sein 
Pferd  Unterkunft  zu  suchen,  in  m  will  er  die  Zofe  (in 

k  ist  es  eine  Magd)  besitzen.  Deshalb  wird  das  kurze 

„freunbtic!^"  der  Vorlage  zu  Galanterien  und  Lieb- 
kosungen erweitert  und  das  Kap.  mit  einer  recht  ob- 

szönen Bemerkung  geschlossen. 
Tiber  die  Person  des  Bearbeiters  ließ  sich  nichts 

Näheres  ermitteln,  weil  alle  Anhaltsjiunkte  dazu  fehlen, 
auch  die  Anfrage  bei  Gustav  Kühn  in  Neuruppin  ist 
erfolglos  geblieben,  da  die  Firma  sich  seit  20  Jahren 
nicht  mehr  in  den  Händen  der  Gründerfamilie  befindet. 

d)  n. 

Der  Analyse  dieser  ganz  freien  Bearbeitung  schicke 
ich  eine  kurze  Inhaltsangabe  nach  Kapp,  geordnet 

voraus,  wobei  die  in  den  Texten  mitgeteilten  unberück- 
sichtigt bleiben.  Den  Inhalt  des  Buches  machen  aus 

eine    Vorrede    und    30    Kapp.,    in    denen    die    Lebens- 
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Schicksale  Wagners  vom  ersten  Versuch  an  den  Teufel 
zu  beschwören  bis  zu  seinem  Ende  und  der  Zusammen- 

kunft mit  Faust  in  der  Hölle  in  chronologischer  Reihen- 
folge vorgeführt  werden. 

Vorrede  und  Kap.  1  vgl.  unten  S.  24—32.  2.  „%an\i 
rettet  SSagnern,  unb  niadjt  i{)n  §um  (Srben  fetne§  SSer=; 
mögend".  Faust  erfährt  durch  Mephistophiles  vom  miß- 

lungenen Beschwörungsversuch  AVagners,  eilt  herbei 

und  rettet  ihn.  AVagner  muß  die  Beschwörungswerk- 
zeuge auf  ihren  Platz  zurücktragen.  Nach  dem  Tode 

seines  Meisters  erbt  er  die  ganze  Verlasseuschaft,  ver- 
schwendet sie  aber  bald  durch  Leichtsinn  und  Frei- 

gebigkeit. 3.  „SSagner  roirb  ̂ eftig  üerfolgt."  Von  den Freunden  verlassen  zieht  er  die  medizinischen  Bücher 

hervor,  studiert  fleißig,  fällt  jedoch  bei  der  Prüfung 
durch.  Nun  begibt  er  sich  auf  den  Hof  des  Kurfürsten, 
der  sich  seiner  annimmt  und  ihn  nochmals  prüfen  läßt, 
jetzt  mit  Erfolg.  Doch  sein  Aussehen,  das  der  Würde 
eines  Arztes  nicht  entspricht  und  der  Neid  der  Fach- 

genossen lassen  ihn  nicht  aufkommen.  Verarmt  verläßt 
er  zur  Nachtzeit  die  Stadt  um  wieder  beim  Kurfürsten 

Hilfe  zu  suchen.  4.  vgl.  S.  33  -  7.  5.  „(Sr  tnnc^t 
mit  go^^nn  be  ßuna  S3e!anntfd)aft,  unb  befd^trort  ben 

Teufel  jum  3tt)e^tenma!£)l "  Der  neue  Freund,  den  er 
vom  Selbstmord  gerettet,  erzählt  ihm  sein  unglücksvolles 
Leben.  Der  Teufel  wird  beschworen  und  der  Vertrag 
abgeschlossen.  Wagner  läßt  sich  dann  auf  die  äußerste 
Spitze  des  Brockens  bringen,  von  wo  aus  er  beim 
Sonnenaufgang  die  Schönheit  der  auflebenden  Natur 
bewundert.  Der  Anblick  wird  ihm  zur  Höllenqual,  da 
er  sich  von  der  Natur  losgerissen  und  dem  Bösen  ver- 

schrieben hat.  6.  „@r  belofinet  einen  rebüc^en  SJJann." 
Nach  köstlichem  Mahl  schickt  Wagner  seinen  Pagen 
mit  einem  eisernen  Kistlein  voll  Gold  an  den  Alten, 

der  ihm    den  Rock    geliehen.      7.    „2öagner§    'tRaÖ^t    QU 
feinen   g^tnben    ju    SÖöittenberg."      Prächtig    angezogen 
kommen  Wagner  und  Johannes  de  Luna  nach  Witten- 
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berg,  wo  gerade  ein  neuer  Vorsteher  der  Mitglieder 
der  Arzneiwissenschaft  gewählt  werden  sollte  und  nehmen 
unerkannt  an  dem  Festmahl  teil.  Da  rächt  sich  AVagner 
an  den  verhaßten  Professoren,  indem  er  dem  Hoch- 

erwählten einen  Affenkopf  aufzaubert,  die  Übrigen  und 
die  Musik  verstummen  läßt.  Darnach  fliehen  beide  und 

kehren  erst  in  drei  Tagen  zurück.  AV agner  gibt  sich 
jetzt  zu  erkennen  und  da  er  reich  ist,  so  sammelt  sich 
wieder  ein  großer  Kreis  von  Freunden  um  ihn.  8.  „SSagtter 

giebt  feinen  grennben  ein  prächtiges  ©aftma^t."  Die  Teil- 
nehmer werden  um  ihre  Habe  geprellt  und  finden  sich 

am  frühen  Morgen  nicht  im  Palast  und  im  Garten 

"Wagners  sondern  in  stinkenden  Pfützen  liegen.  Der 
Magistrat  sammelt  Bewaffnete  um  den  flüchtigen  Wagner 
gefänglich  einzubringen.  Bei  der  Verfolgung  müssen 
sie  aber  vor  einem  fürchterlichen  Ungeheuer,  das  beide 
Wagner  und  Luna  beschützt,  weichen.  9.  „Söagner 

jie^t  na(f)  $rag."  Um  Unterhaltung  zu  finden  begeben 
sie  sich  nach  Prag.  Unterwegs  übt  Wagner  viele  gute 
Taten  aus  und  verteilt  ansehnliche  Summen  unter  die 

Dürftigen.  Prag  und  ihre  Einwohner  werden  geschildert. 
Auf  der  berühmten  Prager  Brücke  über  der  majestätischen 
Moldau  begegnet  er  einem  alten  ausgehungerten  Juden, 
nimmt  ihn  zu  sich  nach  Haus  und  erfährt  seine  traurige 
Geschichte.  Er  war  ein  reicher  Kaufmann,  doch  die 
verschwenderischen  Kinder  und  der  untreue  Kompagnon 
brachten  ihn  um  sein  Vermögen.     Auch  ihn  unterstützt 
Wagner.     10.    „SSagner   rdc^t  einen    Quben   an   einem 

großen  SSetrÜger."  Wagner  erfährt,  daß  der  falsche 
Kompagnon  sich  bei  seinem  Betrug  der  Hilfe  eines 
unehrlichen  Advokaten  bedient  hat.  Denselben  gedenkt 
er  zu  bestrafen.  Er  begil^t  sich  zum  Kaufmann  und 
stellt  sich  ihm  vor  als  sein  Anverwandter,  der  aus 

Indien,  wo  er  gute  Geschäfte  gemacht,  nach  Prag  zu- 
rückkomme. Der  falsche  Kaufmann  und  dessen  Frau, 

die  auch  an  dem  Betrug  beteiligt  war,  sind  hoch  er- 
freut, weil  sie  glauben  auch  ihn  um  sein  Geld  bringen 
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zu  können.  Doch  der  vermeintliche  Anverwandte  hatte 

einen  Papagei,  der  alle  ihre  Betrugskünste  auch  die  des 
Advokaten  aufdeckt.  Sie  werden  verhaftet  und  müssen 

alles  zurückzahlen.  Die  Frau  fleht  Wagnern  um  Er- 
barmen an,  er  überantwortet  ihr  eine  große  Eisenkiste 

mit  Gold,    das  sich  aber    später    in    Steine    verwandelt. 

11.  „^er  STeufel  bejal^It  einen  betrogenen  SBtrtI)."  Wagner 
reist  nach  Wien,  de  Luna  bleibt  in  Prag,  wo  er  seine 
Schulden  beim  Wirt  nicht  bezahlen  kann.  Nach  Brunn 

angelangt,  erinnert  sich  AVagner  des  Gefährten  und  läßt 
ihn  .holen.  Der  Teufel  bezahlt  die  Schulden,  das  Gold 
aber  erglüht  plötzlich  in  der  Hand  des  Wirtes  und 
verbrennt  ihn,  weil  er  eine  falsche  Rechnung  ausgestellt. 
Auf  einem  Zaubermantel  gelangt   de  Luna  nach  Wien. 

12.  vgl.  S.  38-47.     13.  „SSogner  reifet  nac^  Statten." 
14.  „^a§  §drtli(^e  SJJÜmc^en."  Während  einer  öffent- 

lichen Mummerei  in  Venedig  stellt  ein  alter  Wüstling 
einem  Mädchen  aus  Verona  nach.  Wagner  bemerkt  es, 
läßt  den  Teufel  die  Gestalt  des  Mädchens  annehmen, 
den     Alten    gut     aufziehen,     dann     tüchtig     züchtigen. 

15.  „SBagner  tüirb  üerltebt."  Wagner  knüpft  ein  Ge- 
spräch an  mit  demselben  Mädchen,  die  Blanka  hieß, 

und  verliebt  sich  in  sie.  16.  „SBagner  Vereitelt  bie 

9^arf)tmufi!  etne^  Öiebt)aber§."  Doch  auch  Johannes  de 
Luna  fiel  sie  ins  Auge,  er  veranstaltet  eine  Nachtmusik, 

die  AVagner  dadurch  vereitelt,  daß  er  die  Musikin- 
strumente verstimmt.  Job.  de  Luna  wird  von  den  im 

Schlaf  gestörten  Einwohnern  durchgeprügelt.  17.  „®er 

Xeufet  üerfü'^rt  SSagnern.''  Der  Teufel  bringt  Wagnern 
in  Blankens  Schlafkämmerlein  und  läßt  ihn  die  Ge- 

liebte im  Schlaf  bewundern.  18.  „SBagner  nnb  ber  ̂ enfet 

finnen  auf  S3etrLigeret)en."  Blanka  soll  während  ihrer 
Rückkehr  ins  Elternhaus  nach  Verona  von  Räubern 

überfallen  und  von  Wagner  in  der  Gestalt  Lorenzos 
gerettet  werden,  ihren  Bräutigam  dagegen  Lorenzo 
selber,  der  nach  Palermo  sich  begab,  um  seine  Güter 
zu  veräußern,    ein  Sturm    auf    die  Seeküste  von  Algier 
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verschlagen,  wohin  schon  auch  der  andere  Liebhal\er 
Blankas     de     Luna     gebracht     wurde.       19.    ,,^er     %n^ 

fd^Iag  gtücEt  —  ha^  Snbe  ift  unertüartet."  Bald  wird  aber 
Wagner  Blankens  überdrüssig.  20.  „SBagner  reifet  Itat^ 

$an§."  21.  „^er  ̂ err  im  8d)Iafrode."  Der  Teufel 
bringt  de  Luna  nächtlicher  Weile  nach  Paris  in  Wagners 
Gemach.  Da  wird  ihm  durch  einen  Streich  Wagners 
ein  Schlafrock  angezogen  und  er  kann  sich  selbst  im 
Spiegel  nicht  wiedererkennen.  22.  „SSagtter  reifet  ttac^ 

(Sncjtanb."  Wagner  erfährt  von  der  Entdeckung  Amerikas. 
23.  „^er  Xeufct  fü^rt  SBognern  tiad)  5Interi!a  unb  laßt 

if)tt  in§  SJieer  fallen."  24.  „SBagner  erfd^eint  aU  @o!)n 
ber  ©onne."  25.  „(5r  entführt  bie  fd)üne  Wix^a." 
26.  „SSagner  in  SO^abrib."  AVagner  rettet  eine  Spanierin 
Isabella,  die  von  den  Indianern  als  Opfer  verbrannt 
werden  sollte,  läßt  sie  nach  Madrit  bringen  und  beschenkt 
mit  reichem  Schmuck.  Diese,  statt  sich  dankbar  zu  er- 

weisen, zeigt  ihn  bei  der  Inquisition  als  Zauberer  an. 

Er  wird  gefangen  genommen  und  erst  mit  Hilfe  von  2  Mit- 
gefangenen gelingt  es  ihm  aus  dem  Kerker  zu  ent- 

kommen. 27.  „2Bagner§  f(i)red(id)e  ̂ aä)t  on  einer  treutofen 

©panierin."  Der  Teufel  bringt  sie  auf  Geheiß  Wagners 
auf  die  Sand  wüsten  Amerikas,  wo  sie  tödtlich  verletzt 

hilflos  verschmachten  mußte.  28,  29  vgl.  S.  48 — 56. 
30.  „SÖ3agner§  @nbe,  unb  feine  Sufammenfunft  mit  kauften 

in  ber  §ülle."  J.  d.  Luna  will  einen  Eremiten  holen, 
um  seinen  Freund  zu  retten,  doch  der  Teufel  verblendet 
ibtt  und  die  Rettung  kommt  zu  spät. 

Aus  dem  gegebenen  Inhalt  läßt  sich  wohl  ersehen, 
daß  wir  da  schon  mit  einem  Produkt  zu  tun  haben, 
das  nicht  mehr  zur  Gattung  der  Volksbücher  im  alten 
Sinne  gezählt  werden  kann.  Es  hat  sich  den  im 

18.  Jh.  beliebten  Ritter-  u.  Räubergeschichten  genähert. 
Aus  der  alten  Vorlage  sind  zwar  noch  viele  stoffliche 
Entlehnungen  nachzuweisen ,  doch  auch  aus  anderen 
Werken,  die  dem  Verfasser  zeitlich  nahe  lagen,  ging 
so  mancher  Strich  in  diese  Bearbeitung  über. 



n.    
10 13 
12  (114ff.) 

20 

14  (125  ff.) 30 

23,  24 37 
25 

38 
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Fassen  wir  vor  allem  sein  Verhältnis  zur  Haupt- 
quelle,  dem  Wagnervolksbuch  näher  ins  Auge,  so  sehen 
wir,  daß  diesem  eine  Reihe  von  Motiven  entnommen 
wurden,  die  oft  um  kleinere  Zutaten  und  Züge  aus 

der  Rüstkammer  der  E-äuber-  und  Gespenstergeschichten 
vermehrt  sind.     Es  entsprechen  also   einander : 

n.   AO 

Kap.   1  1—3  (bis  S.  12^0 

2  3  (12-2^ff ),  4.  u.  5 3  6 

5(S.  40f.)    7 

7  27,  31  (8527) 
8  16 

Auch  n  läßt  Wagner  die  vielen  Fahrten  machen 
und  verlegt  den  Schauplatz  der  Handlung  nach  der 
amerikanischen  Reise  nach  Spanien.  Doch  das  sind 
nur  die  alten  Zaubergeschichten  und  Anekdoten,  die 
sich  traditionsweise  fortpflanzen.  Neue  Stoffe  und  der 
Leitgedanke  kamen  d^m  Verfasser  von  einer  anderen 
Seite  zu,  vom  Klingerschen  Faustroman.  Das  Volks- 

buch bestimmt  die  Dienstzeit  AiTerhans  auf  fünf  Jahre, 
nach  Ablauf  dieser  Zeit  verfällt  Wagner  vertragsmäßig 
mit  Leib  und  Seele  dem  Teufel.  In  n  ist  unter  dem 

Einfluß  des  Klingerschen  Romans  der  Gedanke  zum 
Ausdruck  gebracht,  daß  der  Teufel  Wagner  so  lange 
gehorchen  wird,  bis  er  selbst  eingesteht,  er  sei  seines 
Dienstes  und  des  Genusses  aller  Freuden  satt.  Dem 

entsprechend  mußte  die  Schlußszene  Kap.  29« vgl.  S.  53 
bis  56  eiugeschaltet  werden,  wo  der  Teufel  vor  den 

Augen  Wagners  die  Folgen  seiner  vermeintlichen  Wohl- 
taten zergliedert  und  mit  Schadenfreude  nachweist,  daß 

überall  nur  Unheil  gestiftet  worden  ist,  wodurch  er 

ihn    gerade    zermalmt  ̂ ).       In    x\nlehnung    au    Klinger 

^)  Vgl.  über  das  erste  Auftreten  des  Motivs  R.  Warken- 
tin:  Nachklänge  der  Sturm-  und  Drangperiode  in  Faust- 

dichtungen des  18.  u.  19.  Jahrh.     München  1896,  S.  7f. 
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sind  dann  auch  diese  Taten  selber  geschildert.  So  ist 
die  Szene  im  Kap.  4  nach  Faust  1791  S.  154  ff.  ge- 

arbeitet^). Die  Naturschilderung  in  n.  Kap.  5  S.  51  f. 
findet  ihre  Entsprechung  bei  Klinger  S.  365 f.,  an  den 

sie  sich  nahezu  wörtlich  anschließt.  Wörtliche  "Über- 
einstimmung zeigt  sich  auch  bei  der  Beschreibung  der 

Strafe  des  falschen  Günstlings  -)  und  der  untreuen 
Isabella  n.  S.  219.  Das  Abendessen,  Klinger  105  f., 
bei  dem  verschiedene  Zauberstücke  u.  a.  die  Ver- 

wandlung der  ganzen  Gesellschaft  in  possierliche  Larven 
und  die  Aufsetzung  eines  Hirschkopfes  vorgenommen 

w^erden,  kehrt  in  n  wieder  vgl.  Kap.   5.   S.   58  f. 
In  den  satirischen  Wendungen  gegen  die  hohle  Ge- 

lehrsamkeit und  das  marktschreierische  Auftreten  der 

Arzte  wird  wohl  die  Kenntnis  des  Müller'schen  Faust  zu 
suchen  sein  ̂ ).  Mit  dem  alten  Wagnerpuppenspiel  zeigt 
sich  nur  an  einer  einzigen  Stelle  eine  Berührung  vgl. 

Kap.  12.  S.  114,  doch  auch  die  ist  unsicher*).  Be- 
stimmter dagegen  sind  die  Reminiszenzen  aus  dem 

Volksschauspiel  und  dem  Volkslied  vom  Dr.  Faust. 
Abgesehen  davon,  daß  die  Scene,  in  der  die  Gestalten 
vorgeführt  werden,  denen  Wohltaten  erwiesen  wurden, 
auch  in  A  sich  findet,  erstreckten  sich  diese  Ent- 

lehnungen auf  zwei  Motive :  die  Geldverlegenheit  des 

Wagnerschen  Gefährten  °)  und  das  Necken  des  Teufels. 
Wenn  beim  ersten  nur  der  Ausgangspunkt  in  W  zu 
suchen  wäre,  so  ist  das  letztere  sicher  einer  der  mehreren 
Versionen  des  Volksschauspiels  oder  direkt  dem  Kölner 

1)  Vgl.  G.  J.  Pfeiffer:  Klingers  Faust.  Würzburg  1890, S.  119. 

2)  Vgl.  S.  185,  nach  der  Ausgabe  1810. 
^j  Vgl.  Maler  Müller  von  Bernhard  Seuffert.  Berlin  1877, S.  181. 

*)  Vgl.  F.  Peter:  Die  Literatur  der  Faustsage,  2.  Aufl. 
Leipzig  1851,  S.  22,  Nr.  129  und  Pfeiffer  a.  g.  0.,  S.  84. 

^)  Vgl.  Versuch  einer  Geschichte  des  Volksschauspiels  von 
Dr.  Faust  von  Wilhelm  Creizenach.    Halle  a.  S.  1878,  S.  158. 
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Volkslied  vom  Doktor  Faust  entnommen  ^).  Sodann 
sind  noch  Anklänge  an  das  Goethische  Faustfragment 

und  an  Schillers  Räuber  zu  nennen,  an  Karl  Moor  er- 
innern nämlich  sehr  die  Schicksale  des  unglücklichen 

Johannes  de  Luna  vgl.  n.  Kap.  5.  S.  56  f.  Scheiden 
wir  nun  alle  diese  Entlehnungen  aus,  so  bleibt  nur 

wenig  übrig,  was  dem  Bearbeiter  als  sein  Eigentum 
angerechnet  werden  darf.  Das  bringt  uns  auch  auf  die 

Frage  nach  dem  vermutlichen  Verfasser  dieser  Be- 
arbeitung. 

Bestimmte  Vorlagen  ließen  sich  nicht  ermitteln  für 

Kapp.  9,  18,  19  und  26.  Bei  sonstigen  kleineren  Zu- 
taten, die  ganz  nahelagen,  ist  nach  einer  Quelle  über- 
haupt nicht  zu  fragen. 

Kapp.  18  und  19  enthalten  eine  Liebschaft  Wagners, 
die,  wenn  auch  ohne  unmittelbare  Vorlage,  doch  in  den 
Kahmen  von  E-äubergeschichten  sich  ganz  gut  einfügen 
läßt.  Den  Namen  Blanka  und  Lorenzo  begegnet  man 
oft  genug  in  den  Bitterdramen  des  18.  Jh.  Die  zwei 
anderen  Kapp,  weisen  auf  Züge,  die  für  einen  in  der 
Bitter-  und  Schauerromantik  wohlbekannten  Vielschreiber 
charakteristisch  sind.  Ich  meine  den  Joh.  Fried. 

Ernst  Albrecht,  kurze  Zeit  Buchhändler  in  Prag,  dann 

Theaterdirektor  in  Altona  und  Arzt  in  Hamburg  ̂ ), 
der  auch  im  Verdacht  steht  die  „Beobachtungen  in 

und  über  Prag  von  einem  reisenden  Ausländer",  Prag 
1787,  geschrieben  zu  haben  ̂ ).  In  n.  Kap.  9  wird  auf 
die  Zustände  Prags  näher  eingegangen,  die  Figur  des 
Juden  eingeführt  um  die  Toleranzidee  zu  streifen,  Ge- 

')  Vgl.  Creizenach  a.  a.  0.,  S.  189  und  die  Bearbeitung 
des  Klingerschen  Romans:  Faust  der  große  Mann  und  seine 
Wanderungen  durch  die  Welt.  2  Teile.  Wien  in  der  C.  Haas'- 
schen  Buchhandlung,  S.  165. 

'^)  Vgl.  Die  Ritter-,  Räuber-  und  Schauerromantik  von J.  W.  Appel.     Leipzig  1859,  S.  55  ff. 
')  Vgl.  Geschichte  des  deutschen  Zeitungswesens  in  Böhmen 

von  A.  G.  Przedak,  Heidelberg  1904,  S.  67. 
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danken,  die  in  den  Beobachtungen  S.  13,  73,  99 — 120 
behandelt  werden.  Beliebt  ist  bei  ihm  das  Motiv  der 
Inquisition,  ihre  Gefängnisse  und  Spionage  werden  öfters 
geschildert  vgl.  z.  B.  die  Familie  Eboli,  das  tut  auch 
n  im  Kap.  26.  Er  pflegt  seine  Personen  redend  und 
handelnd  einzuführen  und  der  Übergang  von  der  er- 

zählenden in  Dialogform  ist  in  n  fast  in  jedem  Kap. 
zu  beobachten  ^).  Auch  stilistische  Ähnlichkeiten  sind 
nicht  zu  verkennen.  Ich  möchte  also  nicht  scheuen, 
die  große  Zahl  seiner  oft  anonym  erschienenen  Schriften 

noch  um  dieses  Büchlein  zu  vermehren  ^). 

e)  Das  Wagnerpuppenspiel. 

Das  18.  Jh.  ließ  der  Wagnerhistorie  nicht  nur 
mehrere  Bearbeitungen  in  der  Form  eines  Yolkbuches 
und  Bäuberromans  angedeihen,  sondern  brachte  es  auch 
auf  die  Bühne.  Eine  Aufführung  dieser  Bearbeitung 
u.  d.  T. :  ®al  ßafter^offte  SeBen,  unb  ungtücffelige ,  \a 
@rf)rörfen§t3one  (Snbe  go^onnis  S^riftop^t  SSagner^,  ®e*^ 
tüefenen  Saniult,  unb  9^ac^foIger§  in  ber  Sow^c^-^unft  be§ 
i^aufti  am  10.  April  1742  zu  Frankfurt  a.  M.  wird 
uns  durch  einen  Theaterzettel  der  Wallerottischen  Truppe 

bezeugt  ̂ ).  Das  Stück  mußte  günstige  Aufnahme  ge- 
funden   haben    und    noch    in    den    60.   Jahren    gespielt 

^)  Auch  das  viele  Betteln  um  die  Gunst  des  Lesers  läßt 
sich  aus  den  Schriften  Albrechts  zahlreich  belegen. 

'■')  Sein  Faust  der  zweyte  nicht  Doktor,  nicht  Schwarz- 
künstler usw.  Stettin  S.  Kaffke  I,  1782;  II,  83  hat  mit  der 

Faustsage  nichts  zu  tun. 
^)  Vgl.  Peter  a.  a,  0.  Nr.  129,  über  die  Wallerottischen 

Gastspiele  E.  Mentzel:  Geschichte  der  Schauspielkunst  in 
Frankfurt  a.  M.  (A.  f.  Frankf.  G.  u.  K.  N.  F.  IX)  S.  173  ff. 
Der  Theaterzettel  ist  verschollen,  in  der  Frankfurter  Theater- 
zettelsanimlung  v.  J.  K.  Fichard  war  er  nicht  zu  finden  und 
noch  vor  Jahren,  als  Frau  Mentzel  an  ihrem  Buche  arbeitete, 
war  er  nicht  vorhanden. 
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worden  sein  ̂ ).  Seit  dieser  Zeit  verschwinden  die  Nach- 
richten. Erst  1807  taucht  es  wieder  auf  in  der  Schütz- 

Dreher'schen  Truppe  in  Berlin.  Der  Bericht  darüber 
ist  aber  so  knapp  gehalten,  daß  es  unmöglich  ist  irgend 
etwas  über  den  Inhalt  desselben  oder  seine  Verwandt- 

schaft, mit  dem  Wallerottischen  auszusagen  ̂ ).  Das  ist 
alles,  was  zur  Geschichte  dieses  Puppenspiels  beigebracht 
werden  kann. 

Nun  haben  wir  auch  seinen  Text ,  herausgegeben 
als  Fragment  in:  Deutsche  Puppenkomoedien  V.  S.  15 

bis  44,  ganz  vgl.  E.  S.  75 — 119^).  Um  diesen  hat  es 
eine  eigentümliche  Bewandnis.  Woher  der  Text  stammt 
gibt  der  Herausgeber  gar  nicht  an ,  das  soll  uns  aber 
nicht  wundern ,  da  seine  Angaben  über  andere  Stücke 
auch  sehr  dürftig  sind.  Mir  persönlich  teilte  er  s.  Zeit 
folgendes  mit:  „Das  Fragment  erhielt  ich  von  einem 
umherreisenden  Puppenspieler  Franck  zur  Abschrift 
ohne  etwas  näheres  über  das  Stück  zu  erfahren ,  was 
mich  auch  damals  weniger  interessierte,  indem  ich  nur 
aus  Kuriosum  zum  Privatvergnügen  sammelte  ohne  je- 

mals die  Absicht  zu  haben,  solche  Puppenspiele  zu  ver- 
öffentlichen. Dieser  Gedanke  wurde  erst  später,  als 

ich  nach  Dresden  gezogen  war,  durch  Freunde  angeregt. 
Im    Jahr    1879,    als    ich    in    der    Sommerfrische    eines 

^)  Nach  der  freundlichen  Mitteilung  der  Frau  Mentzel, 
der  vor  einigen  Jahren  zwei  Wagnermarionettenzettel  in  Quart- 

form, etwa  aus  dem  Jahr  1760,  angeboten  wurden.  Mit  geringen 
Abweichungen  und  einigen  Kürzungen  enthielten  sie  ungefähr 
dieselben  Angaben,  wie  der  verschollene  Wallerottische  Zettel. 

2)  Vgl.  v.  d.  Hagens  Germania  IV,  S.  212. 
')  Beide  stimmen,  von  geringen  Abweichungen  abgesehen, wörtlich  überein.  Verschiedenheiten  bestehen  bloß  in  der  An- 

ordnung und  Zahl  der  Personen,  im  Personenverzeichnis  und 
der  Reihenfolge  mehrerer  Szenen,  die  folgendermaßen  umge- stellt wurden: 

E.  S.  79  —  91  =  Fragm.S.  18  — 29  |  112'"  — 114'i    —  fehlt 
91  _  9810  _  fgy^         114^2  _  1158      _  443- 18 

fehlt     —  29-'-'*        I  115»   —Schhiß  — fehlt. 
98^'^  — 11227—  29»  — 442 1 

Literaturdenkinale  150.  III 
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kleinen  Ortes  bei  Tliaraudt  mich  aufhielt ,  bekam  ich 
von  einem  durchreisenden  Puppenspieler  namens  Neu- 

meier eine  vollständige  Wagnerkomödie  zur  Abschrift. 
Nach  seinen  Äußerungen  überkam  er  das  Stück  von 
Kollegen  und  bemerkte  auch,  daß  er  es  sich  für  seine 
Bühne  nach  verschiedenen  Lesarten  passend  gemacht 
habe.  Sein  Manuskript  besitze  ich  nicht,  denn  nach 
genommener  Abschrift  der  mir  fehlenden  Akte  und 
Szenen,  mußte  ich  es  ihm  zurückgeben.  Übrigens  war 
es  ein  gewöhnliches  Schreibheft  mit  blauen  Umschlag 
in  Quart ,  von  Neumeier  selbst  geschrieben.  Hie  und 
da  waren  häufig  Verkürzungen  durch  Striche  angegeben 

und  kleine  Kandbemerkungen  über  Requisiten." 
Die  Angaben  lassen  uns  doch  bei  der  Altersbe- 

stimmung des  Stückes  ganz  im  Stich,  da  muß  der  Text 
selber  befragt  werden.  Vergleicht  man  ihn  mit  der 

älteren  Überlieferung  des  18.  Jh.,  so  erheben  sich  so- 
gleich Bedenken  gegen  seine  Echtheit.  Er  enthält  zwar 

einiges  aus  dem  Wallerottischen  Theaterzettel  und  zwar 
in  wörtlicher  Wiedergabe ,  doch  ist  sein  ganzer  Text 
Szene  für  Szene  aus  n  nahezu  wörtlich  ausgeschrieben 
worden.  Diesem  Abschreiben  lag  keine  Schwierigkeit 

im  Wege ,  da  n  zum  großen  Teil  in  Dialogform  ab- 
gefaßt ist. 

Es  entsprechen  einander : 

E.  S.  80-81=^»  =  nS.  'db^^—38^\  39=''-i2,  40^-12, 3924_403. 

82»2_842o  =  45i',  46iöf-.  22-^20^    47^-«.  ̂ -^^^ 
15-487,  20,  26_497,  11-16,  25_5017, 

und  so  geht  es  das  ganze  Stück  hindurch. 

E.  Szene  4  =  n  S.  53. 

2.  Akt  Sz.  1,  2  u.  3  =  Kap.  11  S.  94ff. 

3.  „       „    4,  5  =     „        4    „  28fE. 

4.  „       „    1  =     „      20    „  163ff.,22S.175ff., 
23—5  S.  180  ff. 
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5.  Akt  Sz.   1—5        \=Kap.  14S.119f.,26-27S.195fe. Verwandlung  bz.b  —  o)  ^ 
6.  Akt  Sz.  1,  2  =     „  28-29  S.  214ff. 

3  ==     „   30  S.  222  ff. 
7  1   Q  — 

Die  umgekehrte  Möglichkeit,  der  Roman  sei  unter 
starker  Benutzung  des  Puppenspiels  entstanden,  braucht 
überhaupt  nicht  erwogen  zu  werden,  da  in  E.  öfters 
auf  Ereignisse  verwiesen  wird,  die  im  Texte  gar  nicht 
vorkommen ,  in  n  aber  ja  erzählt  werden,  vgl.  z.  B. 

E.  S.  113^^.  ̂ )  Es  hat  also  der  Zusammensteller  ganz 
einfach  vergessen ,  sie  zu  streichen.  Prüft  man  dann 
seine  Zutaten ,  so  kann  man  über  die  Absicht  bei  der 
Herstellung  dieses  Machwerkes  nicht  im  unklaren  bleiben. 
Er  will  seiner  Arbeit  den  Schein  der  Echtheit  und  des 

Alters  verleihen.  Im  3.  Akt  Sz.  1 — 3,  6 — 7  und  im 
6.  Sz.  4  schiebt  er  Hanswurst  mit  seinen  Spaßen  ein, 

im  2.  Sc.  1 — 3  überträgt  er  die  Züge  von  Johannes 
de  Luna  auf  Hanswurst  —  weil  eben  die  Person  des 
Spaßmachers  für  die  Puppenspiele  typisch  ist.  Doch 
er  kennt  den  Wallerottischen  Theaterzettel  und  das  ist 

merkwürdig  genug,  —  denn  diesem  entnahm  er  die 

Einschiebsel    E.    S.    82=^^-36^    ss-io    9020ff^    11921  ̂  
Peter  a.  a.  0.  Nr.  129  1)  2)  4)  5—6)  u.  8).  Dem 
alten  Volksbuch  wurden  entlehnt  die  Stellen  E.  S. 

3318-22^  84 1-*.  Aber  auch  das  Volksbuch  vom  Doktor 
Faust  war  ihm  bekannt ,  denn  aus  diesem  stammt  der 

Spruch  1.  Petri  5.  „Seid  nüchtern  usw.",  mit  dem  er 

die  vorletzte  Szene  abschließen  läßt  vgl.  E.  S.  119^—^^. 
Dieser  Spruch  findet  sich  nur  in  den  alten  Faustbücher- 

drucken, die  ihm  aber  schwerlich  im  Original  zugäng- 
lich sein  konnten ,  da  Exemplare  der  alten  Fassung 

damals  ganz  verschollen  waren  und  erst  im  19.  Jh. 
von  der  Faustforschung  ans  Tagelicht  gezogen  wurden. 

^)  Auch  darf  nicht  eine  gemeinsame  Vorlage  vorausgesetzt werden. 

III* 
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Woher  hat  er  ihn  dann?  Offenbar  nur  aus  einem  Neu- 
druck! Vielleicht  dem  Scheiblischen  im  Kloster  B.  2. 

In  derselben  Sammlung  fand  er  auch  das  Volksbuch 
vom  Famulus  Wagner  und  im  genannten  2.  Band  S.  857 
die  Beschwörungsformel  E.  S.  81/2,  die  buchstäblich 
getreu  mit  dem  Scheiblischen  Abdruck  von  Dr.  Johann 
Faustens  Miracul- ,  Kunst-  und  Wunderbuch  überein- 

stimmt, noch  ein  Grund  fürs  junge  Alter  von  E.,  denn 
es  ist  kaum  denkbar ,  daß  sich  diese  unverständlichen 
Worte  in  den  schlechten  Abschriften  der  Puppenspieler 

längere  Zeit  unversehrt  erhalten  könnten  ̂ ).  Die  Kenntnis 
des  Wallerottischen  Theaterzettels  muß  auf  die  Petersche 

Mitteilung  zurückgeführt  werden,  damit  wird  auch  die  Ent- 
stehungszeit von  E.  nach  rückwärts  begrenzt.  Frühestens 

in  den  50er  Jahren  ist  es  angefertigt,  vielleicht  dann 

auch  aufgeführt  worden.  Wer  der  Urheber  dieser  Zu- 
sammenstellung war ,  laß  ich  dahingestellt  sein.  An 

der  Loyalität  des  Heraussfebers  erlaube  ich  mir  trotz 

alledem  nicht  zu  zweifeln  ̂ ).  Übrigens  ist  es  für  meinen 
Zweck  ganz  belanglos ,  wer  der  „Fälscher"  war.  Es 
genügt  die  Feststellung,  daß  E.  ein  ganz  junges  Er- 

zeugnis bietet  und  aus  dem  Bereich  der  wissenschaft- 
lichen Untersuchungen  ausgeschieden  werden  muß. 

Vom  alten  Wagnerpuppenspiel    hat   sich    bloß    ein 

Theaterzettel  erhalten !  ̂) 

')  Die  3  Worte:  Wigarische  usw.  fehlen  (vgl.  auch 
Creizenach  a.  a.  0.,  S.  141,  Anm.  1)  und  Kloster  V,  2.  Abt., 
S.  1120. 

*)  Doch  vgl.  Das  Engeische  Volksschauspiel  Dr.  Faust  als 
Fälschung  erwiesen  von  Dr.  J.  Bruinier,  Halle  a.  S.  1894, 
dagegen  Creizenach  im  Lit.  Zbl.  1894,  S.  930. 

3)  Die  im  Cod.  Bibl.  Pal.  Vindobonensis  12  708,  4«,  S.  7—15 
und  126—146  aufgezeichneten:  Ander  Tragi-Comoedie  genannt 
Der  Ertz-Zauberer  Joannes  de  Luna  und  ßernardon  der  ruch- 

lose Juan  del  Sole  (vgl.  auch  Geschichte  der  deutschen  Schau- 
spielkunst von  Eduard  Devrient,  Leipzig  I,  1848,  S.  450)  sind 

rein  lokalen  Charakters  und  stehen  in  keinem  näheren  Ver- 
hältnis zum  Wagnergruppenspiel. 



/ 

IL  Se^te, 
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1)  SIbbrucf. 

^m  folflenben  luerbeu  bie  SSoneben  unb  einic^e  ?Ibfd)nitte 

au§  ben  Druden  k,  m  unb  n  Vorgelegt.  S3ei  bei*  getreuen  ̂ ieber= 
gäbe  timrben  nur  bie  offenfunbigen  ®rucffe6Ier  befeitigt,  !^ie  unb 

ba  bie  ̂ nter^unftion  geönbert  unb  bie  U6erf(^riften,  53ogen-, 

©eitenbeäeidmungen  in  ben  %ejci  aufgenommen.  —  ©etuäl)It  ̂ obe  iä) 
%e\U,  bie  entmeber  genau  im  5lnfcl)Iufe  an  bie  SSorlage  gearbeitet 
[inb,  ober  eine  gemiffe  Selbftänbigfeit  beanfpruc^en  bürfen,  um 
ha§>  beiberjeitige  Sßerfa^ren  ber  S3earbeiter  geigen  gu  tonnen. 

1* 



^ 



f 

a)  k.  (1712). 

(geneigter  Cefer,^) 

[P]  (S^öen  at§  biefe  SSorrebe  folte  gefi^rteben  hjerben, 

celebrirte  bie  ©§rift(td)e  ̂ irc^e  ben  Sonntag  Invocavit, '-^j 
an  n)e((f)em  au§  bem  ©üangeüften  a)latt^do  om  4.  ßap. 
t)on  I.  bi§  12.  SSer§  bie  SSerfnc^ung  unfer§  §@rren  unb 
§e^(anbe§  3®fu  ©^riftt,  (tüeld^e  er  im  ©tanbe  feiner  @r? 
niebrignng  öon  bem  bruttenben  §otten*Son)en,  bem  SSater 
ber  Sügen  unb  Xaufenb^Mnftler  bem  Steuffel,  in  ber 
SSiiften  t)at  erbulben  muffen,)  ber  S^rifttic^en  ©emeine 
oorgelefen  unb  barau§  fonberüc^  erÜdret  Ujirb,  \o\t  ber 
Xeuffel  bretima^l  ̂ efftig  bet)  bem  §@rrn  angefe^et,  unb 
felbigen  burc^  eben  bie  SBaffen  ju  fallen  gebac^t,  burd) 
n)elc^e  e^  i^m  e^ma^I^  gelungen,  unfere  erfte  [IP]  (SSor^ 
rebe.)  (gltern  im  $arabieg  in§  ̂ erberben  gu  ftürlen^ 
nemtid)  burc§  bie  ßuft  üon  verbotenen  S3aum  ju  effen; 
Stüe^teng  burd)  bie  (S^rfuc^t  ©Ott  gleid)  ju  fetju,  unb 
SDritteng  burd)  ben  Ö5ei^,  ba  fie  mit  i^rer  §errlig!eit  über 
alle  (Kreaturen  ju  l)erfc^en  nid^t  üerguget  gejüefen. 

®iefe  bre^  ̂ rieg§?2ifte  gebad)te  er  and)  bet)  unferm 
$@rrn  S^rifto  anzubringen,  allein  mit  ©c^impff  unb  @pot 

ntug  er  gemal)r  n^erben,  ti^"^  bie  Söeig^eit  fic^  nid)t  meiftern, 
ober  bie  ̂ Idluiffcnljeit  betriegen  taffe,  äUjeiffel^  o^ne  tt)irb 
ber  bet)  biefer  ®elegent)eit  red)t  bumme  Steuffel  fic^   üor^s 
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gefteHet  l^aben,  tüie  etmann  ha^  SSotcf  3^xat\  \)oxmaf)U  ben 
tüal^ren  @Dtt  in  eben  biefer  SSuften  bret)ma§I  Derfuc^et 
^abe,  n)elc^crgeftalt  er  e§  noc^  einnto^I  n^agen  luotte,  ob 

e§  i^m  etn)ann  auc^  oti'o  bet)  (If)rifto  gelingen  moi^te; S)ort  n)ar  be^  3[raet  9D^i6trouen,  ba  fie  nic^t  alfobalb 
S3robt  nnb  SSafferg  gnug  I)atten,  ̂ ermefjen^eit  t)a  fie  mit 
i^ren  n)iinfc^en  burd)  bie  Süffte  jurucf  in  (Sgt)pten  nad) 

ben  gteijc^'Xopffcn  gefprnngen,  nnb  enblic^  5lbfaII  ha  \k 
ben  Ms  (a  2)  [IP]  mdd^tigen  üerticffen  nnb  fic^  ön  ein 
gülben  ̂ alb  t)ingen,  eben  folc^ergeftolt  fing  e§  ber  leibige 
55erfud)er  mit  bem  §@rrn  ßt)rifto  unb  ̂ tvax  erfltid)  mit 

junger  an.  ®ie  f)of)en  Suffte  mochten  ba§  'iffliiUi  unb 
bie  ̂ bgotteret)  jn  benen  iReic^en  unb  8(f|d|en  ber  5BeIt, 
ben  S3efd)tu6.  SSar  e§  olfo  bret^mo^t  9ftt)agt,  aber  anc^ 
bre^ma^t  gefehlt,  bretjma^t  angefc^tagen,  fein  ma^t  aber 
genjonnen ; 

SBetc^em  Stempel  (^^rifti  toxt,  (bie  n)ir  at§  getauffte 
6;§riften  unter  beffen  ̂ (ut^i^a^ne  ftreiten)  auc^  billig  nad)? 
folgen  ftet§  n)ad)en  unb  beten  fotten,  bamit  mir  nid)t  in 
SInfed)tung  fallen,  ober  in  biefem  gefährlichen  ̂ ampff  er* 
liegen  mögen.  Qn  metc^em  ein  gottfetiger  Se^rer  unferer 
^ir^en  aüe  rec^tfc^affene  Streiter  3@iu  ä^^rifti  in  folgenben 

SSorten  aufmuntert:  5(ufl  aufl  §um  treffen!  ju  %d'öt\ 
S^r  ß;^riften.  ̂ er  Steuffel  ift  t)a:  mit  feiner  ganzen 
5(rmee.  i^Ui^d)  unb  93Iut  führet  ben  rechten  ̂ ^lüget.  ®ie 
Sünbe  ben  ßinden.  ̂ obt  unb  §oHe  fteljcn  in  ber  9}Zitten. 

3^r  ̂ aht  gnug  §u  t^un.  Qu  SBac^en,  ̂ u  ̂dmpffen,  [HI«] 
(tßorrebe.)  ju  Streiten;  S^r  ungtüdfelige  ©olbatenl  Tie? 
jenige  bie  tnä)  be^fte^en  foßen,  finb  miber  euc^.  3a  fie 
felbft  fet)nb  unter  einanber,  miber  einanber.  Xa§  i^^eifd) 
gelüftet  miber  ben  @eift,  ber  ©eift  miber  ha^  %U\)d). 
Unb  biefe  be^be  i^einbe  fe^nb  miber  eud)  ?5reunbe.  Q^r 
fe^b  allenthalben  angeformten  benn  it}r  ̂ abet  f^einbe.  53or 
eu^.  hinter  eu^.  9^eben  eucb.  Umb  Qiid).  3n  euc^. 
Unter  tnd).  Unb  über  eud).  ̂ or  euc^  ̂ abt  i^r  ?5ürften 
unb  ©emaltigen,  bie  in  ber  i^infternife  biefer  SSett  !merrfd)en. 
^inter  eud)   je^n   taufrnb   eurer  93egierbcn.     Sieben   eud) 
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eine  SBett  üoll  ̂ euffel§  ̂ inber.  UmB  cucf)  ein  ̂ eertager 
öerbammtidier  ©ebattden.  gn  euc^  \)a^  bofe  ̂elDiffen. 
Unter  en^  bie  §5IIe.  Über  eu^  einen  gornigen  ©Ott. 
5)er  le^te  ift  ber  ftärdfte:  §ütet  enc^  öor  biefen.  bie 
anbern  fönt  i^r  ade  mit  biefen  üerftjnnben  unb  übernjinben. 
.?)urt  i^r  nid)t?  ̂ td^I  n)ott  i^r  nnn  fc^toffen  unb  rul)en? 
3^r  fd^taffet;  unb  taufenbma^t  taufenb  eurer  ^^einbe 
njacfien ;  ̂Ijx  §eerfu^rer  §eigt  @atana§ :  ©in  üerfc^Iagener 

(5JeneraI.  (a3)  [III'^]  (SSorrebe.)  SDer  bie  ganfee  SSelt 
üerfu^ret.  (Sein  f^riebe  ift  o^ne  greube.  (Seine  Suft  ift 
ßift.  Seine  Sic£)er^eit  ©efa^r.  (Seine  greunbftfiafft  bittere 
f^einbfc^afft.  (Sein  Scf)u|  SSerfoIgung.  @r  n)irbet  Xag 
unb  9^aci)t.  Sügigfeit  giebet  er  auf  hk  §anb.  gur 
SJlunbirung  f^euer^^leiber ;  Seine  SRunition  befte^et  in 
Sc^tüefel  unb  ̂ eif).  Unb  bie  3}?onat§?@eIber  jagtet  er 
mit  emiger  Ouaat  au§.  ̂ arum  ouf!  aufl  jum  ̂ Baffen. 

^-8en)e{)re  bic^  mein  S^rift.  ,£)ier  ift  ba§  Sctin^erbt  be§ 
(S^eifteg,  ber  ̂ reb§  ber  ©erec^tigfeit.  ̂ er  §etm  be§  §et)I§. 
SDer  ©arnif^  ®otte§.  ̂ ie  ̂ ^arole  ift  ber  9^a^me  3@fu§. 
®ie  ?^a^ne  ift  H^  ß^reu^.  9^ur  getroft  §um  treffen.  In 
hoc  figno  vinces.  SDu  mirft  übertüinbeu  burc!^  be§  2amme§ 
95(ut.  ®iefe  fef)r  betüegUc^e  unb  benen  9^u^Iofen  SRenfc^en 
in§  ©eujiffen  greiffenbe  SSorte ;  ob  fie  n)o^t  öon  ber  9^ac^* 
briicflic^feit  5U  fei)n  fd)einen,  bog  man  meinen  folte,  e§ 
müfte  fein  äJienfcf)  (ber  fotc|e  n)o(  §u  §er|en  nimt,) 
langer  an  ben  SBercfen  ber  ginfternig  ju  fleben  belieben 

tragen,  flV^]  (Söorrebe.)  fo  f)at  hod)  ber  Steuffel  biet  öer*: 
jtueiffette  ®emuf)ter  mit  feinem  9^e^  bermaffen  beftridet, 
ha^  fie  meber  ©Dtt  noc^  SJJenfc^en  me^r  ̂ oren  iüollen, 

fonbern  öietme^r  ben  Seelen^^^einb  ge{)5r  geben,  ber^)  fie 
mit  feinen  ̂ erblenbungen  unb  fet^amen  ̂ offen  bergeftalt 
rei|et,  locfet  unb  treibet,  big  fie  enbliif)  eine  2uft  ba^u 
gewinnen,  tjon  @Dtt  abfegen  unb  tu  ha^  5^e^  gebrarf)t 
merben,  barinnen  fie  ̂ ernac^  ftecfen  bleiben  unb  üerberben, 

h)ie  man  an  öieten  ©i'empetn  erfahren,  infonber^eit  an 
^.  go^ann  ?5auft,  metdiem  ber  Satan  fo  lang  nadt)gefd)(ic^en, 
big   er  i^n  enblic^  gefangen,   unb   mit  fotc^er  S3(inbt;eit 
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betrogen,    ha^    er    gan^    iinb   gar   baraii§   nic^t    !ommen 
fonnen. 

dergleichen  ift  aud^  begegnet  ß^riftoff  53?ogenern, 
trelci^er  be§  ®.  ̂ aufti  gamulug  gemefcn,  biefem  ̂ at  ber 
^euffel  auc^  fo  lang  nodigefteüet,  big  er  il)n  berücfet,  unb 
in  feine  ̂ (auen  befonimen,  beffen  ßeben  unb  SSanbel  and)  fein 
@nbe  in  biefem  93uc^e  grünMic|  befdjrieben  tüirb,  mit  an? 

gel^engter  freunbüc^-treu^er^iger  SSarnnng  an  alle  fromme 
(5;§ri::(a4)[IV^](55orrebe.)ften,  ba§  fie  fid^  üor  bem  bufen 
?5einbe  ja  mol  fürfe^en,  auf  feine  ̂ ^iinfte  nic^t^  Ratten,  unb 
feinen  betrug  fennen  lernen  motten,  auf  \)a^  fie  nid)t  auc^ 
mit  benen  anbern  in  H^  emige  üerberben  !ommen  mocf)ten, 
man  finbet  jmar  mol  biefer  fünftüc^en  ©efetten  gar  öiet 
in  bem  Sanbe  !^in?  unb  mieber4auffen,  me^e  fürgeben 
große  fünfte,  mit  §Ütff  ber  Spirituum  familiarum,  ober 
S)ienfte  ber  ©eifter  gu  üben,  fagen  e§  fe^n  gute  bienftbare 
(SJeifter,  meiere  &D%X  bem  9}^enfcben  ̂ ienft  ju  teiften  er? 
fc^affen,  aber  fie  muffen  burc^  ̂ unft  alfo  ju  fidf)  gelodet, 
unb  benn  in  einen  erbo^rn  Öeben,  güd^tigen  unb  feufc^en 
SBanbet,  eingebogenen  ©itten,  unb  mit  ®§rift(ic^en  G^erc^ 
monien  unb  (Gebeten  be^  firf)  begatten  merben,  fie  gaben 
fein  5lntrt)ort  üon  fic^,  e§  fe^  benn  ha^  fie  oon  einem 
Qungfrdulic^en  ̂ inbe,  fo  nod)  unbefledt,  gefraget  mürben. 
5lber  fe^et  nur  mie  ber  Xeufel  bie  Seut  fo  filnftüc^  öer^: 
führen,  unb  feiner  üerfluc^ten  unb  üermalebeiten  ^unft 
einen  fo(d)en  betriegtid^en  9}JanteI  umgeben  fan,  bamit  er 

bie  armen  Seut  blenbet,  bo  er  aU  [V^]  (SSorrebe.)  ein 
^eiliger  ßngel  aufftritt,  unb  hinter  i^m  nid^t§  anber§  benn 
eitel  53etrug,  unb  ̂ erberben  fol^t.  SBir  miffen  au§  ̂ eiliger 
©d)rifft,  ̂ a^  &Dit  ber  ̂ ttmdc^tige  @d)üpffer  §immel§  unb 
ber  (Srbcn  große  SBunber  burc^  feine  Snget  getrau  ̂ ab, 
aU  im  atten  ̂ eftament,  ̂ a  ber  2Bürg-@nget  atte  erfte  ©e? 

burt  in  ©g^ptentanb  Xob  fdjtuge,  'Da  er  in  ber  5ifft)rier 
§eer  üiel  taufenb  9}lenfd)en  umbrad)te,  ha  er  ben  2^obiam 
begleitet,  ben  §obacuc  jum  ̂ oniet  in  bie  Somen^Öirube 
brachte,  unb  mieber  §erau§  führte.  3m  9^euen  Seftament 
t>a   ber  (Snget  üerfünbiget  So^annem   ben   ̂ euffer,    unb 
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6;^nftum,  tüecEete  Sofe^^  öu§  bem  @(f)Iaff,  beggleic^en  an6) 
$etrum,  ba  er  gefangen  lag,  lofet  i^m  bie  93anb  auf  nnb 
führet  i^n  §intüeg.  Qn  S^rifto  bem  §@rrn  fommen  \)k 
(Sngel  in  ber  SSerfuc^ung  nnb  btenen  i^m,  in  feinen  blutigen 

S(ngft'@d)n)eiB,  !ommet  ein  @ngel  öon  §immel,  nnb  ftdrcfet 
i^n,  unb  rtirb  an  öielen  Orten  me|r  in  ber  !£)ei(igen 
©(grifft  ber  (Sngel  gebac^t,  ba^  nidjt  üonno^ten  alle§  l}it^ 

^er  §u  tragen,  ein  jeber  mag  e§  (a  5)  [V^^J  (SSorrebe.) 
felber  fuc^en  unb  für  fic^  lefen,  aber  ha^  finben  mx  nic^t, 
i)a^  man  fie  folle  in  einem  Spiegel,  6;^riftaII,  ober  ©lag 
bannen  unb  Don  i^nen  fragen,  tüer  hi^,  ober  jene§  ge^ 
fto^Ien,  mo  ein  @c^a|  liege,  n)a§  bie  oerlo^rne  Comoedise 
Terentii  getüefeu,  tva^  Livius  in  feiner  üerto^rnen  Decade 
gefd^rieben,  unb  n)ie  man  ju  ̂eimlic^en  Sauberfünften 
fommen  möge.  @§  tütrb  aui^  an  feinem  Drt  gemetbet, 
bag  bie  @ngel  in  S^riftallen  unb  ©piegeln  geantwortet 
§dtten,  ober  etföaS  angezeigt,  fonbern  fie  finb  erfc^ienen  in 
ber  Sufft  mel)rent^eife  fii)tbarer  (SJeftatt,  toie  anbere 
ß^reaturen  ̂ otte§,  ̂ aben  ausgerichtet  n)a§  fie  tion  @Dtt 
S3efe^l  gehabt,  ̂ er^alben  fo  folget  gemig,  ha^  e»  feine 
@ngel  fetju,  metrfie  alfo  auf  fold^e  Söeife  befd^moren  Werben, 
unb  burc^  Characteres,  Ceremonien  uub  auber  fuper- 
ftitiofe  ®inge  ̂ u  fid)  gefobert,  unb  fotc^e  9^arrenbeutung, 
meütid^e  Sßotluft,  ?(ffenfpiel  unb  bergteidien  üergenglid^e 
?^reube  anrieten,  bamit  man  bie  Seute  üejiren,  fc^imffieren, 
unb  mit  po|irtid)en  (SJriHen  üer^onen  fan:  fonbern  eitel 

junge  Xeuf:=  [VI^l  (SSorrebe.)  fef,  benen  auc^  felber  wol  bamit 
ift,  foIc^e§  9^arrenfpiel  §u  üben.  3Iuf  \)a^  man  fie  aber 
befto  lieber  ̂ aben  unb  i^ren  93etrug  nicftt  fo  leic^tlic^ 
merden  möge,  fteüen  fie  fic^  at§  ̂ eilige  @nget,  gebieten 

^eufd)^eit.  unb  ein  nüchtern  Seben,  'oa^  man  fid)  mdgig 
^alte  mit  (Sffen  unb  Xrinden,  orbnen  'oa^  man  über  bie 
53üc^er  barinnen  bie  Steufflifc^en  Conjurationes  fielen, 
Söac^Sfer^en  an^ünbeu  fol,  unb  ein  ̂ riefterlid)  ̂ (eib  an^ 
jie^en,  barburc^  nur  offt  bie  (Schüler  foIc^eS  ̂ leib  ju 
fte^ten  genuf)tigt  Werben,  ober  ungebo^rner  ÄHnber  §anbe 
braud)en,    bamit   fie   bie    fdjWangern   StBeiber    umbringen 
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muffen,  tüic  foId^e§  öon  Dielen  Sauberem  unb  hieben  in 
ber  Xortur  au§gefogt  unb  befanbt  Ujorben.  Über  ha^ 
alle§  ift  e§  öerboten  in  bem  Sitten  Xeftament,  ha^  man 
feine  Söarfager,  3^^^^beuter  ober  %aQe\ütf)hx  (eiben  fol. 
Stent  man  fol  and)  feinen  Xobten  fragen,  tt)ie  benn  biefe 
Sünflter  fürgeben,  ha^  fie  eine»  berftorbenen  9)?enfd)en 
©eift  fonnen  bermaffen  bannen  unb  jujingen,  ba§  er  i^n 
bienen  mu§,  unb  atle§  t^un  wa^  fie  oon  [VP]  (SSorrebe.) 
j^me  begel^ren,  öon  benen  Exorciften  taffen  tt)ot  öiel 
fotc^e§  öffentüd^  ̂ oren,  aber  fie  fonnen  nic^k  au^rid^ten, 
benn  fie  fe^n  bem  Xeuffel  no(^  nic^t  fett  gnug,  er  mug 
fie  juüor  noc^  beffer  mdften,  el)e  er  fie  abfc^Iac^tet.  Unter 
biefer  ̂ unft  ftecfet  gen)i6  SJ^eifter  §emmer(ein  auc^,  betreugt 
gleicher  geftatt  feine  ©c^uter,  überrebet  fie  er  fet)  ber  (5Jeift 
be§  öerftorbnen  SJJenfc^en,  unb  l^aht  bie  eufferlid^e  ©eftalt 
an  fi(^,  n)ie  er  fiel^et  ha^  ber  SSerftorbene  biefe  auc^ 
gel^abt,  benn  er  fau  eines  jeben  SRenfdjen  ©eftatt  eigentlich 
an  fi^  nel^men,  rt)etrf)e§  man  an  ben  ©eiftern  bie  beg 
9^acjt§  offt  in  ben  §dufern  gefe^en  werben,  nad)  5lbfterben 
eine§  9Jlenfd)en,  unb  an  bem  ©etft  ober  ieuffet  ber  bem 

SD.  Saufto  5U  gefallen  in  be§  Htej-onbri  SQlagni  unb  auc^ 
ber  §etend  ̂ erfon  fiel)  öerfleibet  fefien  lieg,  fpuren  mag. 
^iefe  ̂ ^antaften  aber  motten  fiirnemtic^  gern  ben  ®eift 
Theophrafti  Paracelfi  l^aben,  uub  üou  i^ueu  bie  ̂ unft 
ben  Lapidem  Philofophorum  ju  mad^cu  lernen,  metc^er 
atte  9}letatt,  menn  man  xt}n  bamit  fdjmet^et,  ju  guten 

©otbe  mad^et,  tingirt  unb  fdr^  [VII^]  (^orrebe.)  htt,  inbem 
e§  gtei^  JUG^^t,  mie  oorjeiten,  aU  ber  ̂ önig  in  $^rt)gia, 
9Jliba§  genannt,  einen  ̂ ned)t  S3ac(!)i,  melc^er  Don  feinen 
Sauren  mar  gefangen  morben,  unb  ju  i^me  bracht,  bem 
93acc^o  mieber  gugeftettet,  unb  bafiir  einen  SBunfc^  ber  i^m 
fotte  tüa^x  merben,  sutn  ©efc^enrf  ober  S3e(o^nung  ju  t^un 
fre^  gel^abt,  ha  munfd^et  er,  ha  atte§  ma§  er  anrühret,  ju 
®o(b  merben  mo^te,  ber  SSunfd)  mieberfu^r  i^m  unb 
mürbe  mal^r,  unb  ma§  er  betaftete,  murb  in  ÖJotb  Der? 
enbert :  ®a  er  nun  fa^e,  ha^  e§  fo  mot  Don  ftatten  gienge 
mit  feinem  (SJotb  machen,  marb   er  l^ürf)Ii^   erfreut,   fa^te 
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\\d)  bertuegen  §u  %\]d^,  \vtiä)tx  üon  feinem  ̂ Inrü^ren 
an^  gülben  lüurbe,  fampt  aller  barauff  licgenber  jitgetioruttg 
aU  er  aber  t)k  ©peife -anrü^rete,  erflarrete  fie  i|me  in 

ber  §anb,  wnxh  anc^  §u  (^olh,  'i)a  tte§  er  fie  tt)m  in§ 
SJ^auI  fterfen,  fo  balb  er  fie  aber  mit  ben  34^^^^  Beiffen 
iüolt,  njurbe  fie  ju  @o(b,  barüber  erfd)rac!  er  gan^  fe!^r, 
wnb  mufte  eine  gute  geit  junger  unb  ®urft  teiben,  aber 
er  bäte  umb  @nabe  nnb  erfanbte  feine  9^arr^eit,  ha  tXf 

langte  er  [VII^]  (35orrebe.)  mieber  feine  t)orige  belegen* 
^eit,  lüurbe  bem  9teic^t!^um  gel^eßig,  50g  §ur  33u6  in  einen 
SBatb,  unb  Ujo^net  alba  auf  bem  gelbe,  ̂ a  ftacf)  i^n  ber 
9^arr  noc^  einmal^t,  unb  fanb  eine  $feiff,  unb  njott  .mit 
bem  Öiott  5tpoIIine  umb  bie  SBette  pfeiffen,  aber  ber  arme 
@tüm|)ter  beflunb  fe!^r  übel,  öeraii)tete  noc^  ba^u  ben 
^pDÜinem,  ha  niurbe  er  geftrofft,  ha^  feine  D^ren  in 

@feI§-D^ren  t)ern)anbe(t  lüurben,  bamit  ja  feine  yiarr'^eit 
iebermann  Manh  merben  modjte.  'S)arna(i)  ftreben  noc^ 
I)eutige§  S£age§  üiel  lofe  93uben,  inbeme  fie  dürften  unb 
|)errn  otterle^  33Ienbung  üor§  ©efic^t  mac!^en,  mt  jener 

Souberer  ju  ̂rag  get{)an,  ̂ )  ber  ein  gan^eg  guber  §eu  in 
ber  ßufft  baüon  gefü^ret,  unb  einen  33anren  mit  feinen  fertigen 
©tieffein  öor  aller  SJJeufd^en  5lugen  aufgefreffen,  einen 
anbern  aber  ben  ̂ opff  abgehauen,  unb  fo  gteic^  mieber 
angefe^et,  ha^  er  bat)on  ge^en  !5nnen,  met^eg  ja  atle§ 
ni(|t^  anber»  aU  SSerblenbung  be»  @atan§  fet)nb,  unge? 

achtet  etliche,  (bie  eben  fein  adju  eng  ©emiffen  ̂ aben,) 
fotrf)e§  einiger  maffen  befleiftern  [VIII*]  (^ßorrebe.)  motten, 
aU  ob  üiel  bergteidjen  ©ac^en  if)re  natürliche  Urfai^en 
I)dtten,  mie  fie  bann  megen  beg  (feiner  taufenbtfünftete^ 

^atber  fef)r  befant  gemefen)  Johann  Baptifta  ä  Porta,  ̂ )  noc^ 
gmeiffeln  motten,  ob  fotdier  ein  Sauberer  gemefen  fe^,  ober 
nid)t,  inbeffen  ift  aber  bod)  Don  i^m  bemuft,  bafj  er  fotdje 
@od)en  in  einen  5Iugenbüd  ̂ aU  oorftetten  fonnen,  bie 
bencu  gaubcrifdjen  S3Ienbungen  nidjt  ungteid)  gemefen;  5lu§ 
üicien  nur  eine§  ju  erje^Ien,  fo  fd)icfte  ein§maf)(§  ber 
©panifc^e  Vice-ßunig  ̂ n  S^eajjoli^  einige  Trabanten  nac§ 
feinem  §an^  bie  it)n  gefangen  neCjmen   fotten;  aber  fie^e 
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tt)a§  gefc^a^?  aU  fie  ba^iit  famen,  ftunben  4.  graufamc 
Süttjen  mit  aufgefperreten  9tad)en  üor  ber  X^ur,  bafe  bic 
guten  Öeute  gan^  beftür^t  baüon  (auffett,  unb  bie  ?5(ucl)t 
ne()men  ntüfteu.  Porta  legte  fic^  tn§  genfter  unb  fd)rie 
t^nen  ju,  tüarunt  fie  baDon  eileten,  fie  fotten  nur  fomnten, 
e§  njiirbe  i^nen  ntc^t§  büfe§  tt)ieberfa!^ren,  ober  fie  mocfiten 

ben  Vice-Roy  fagen,  e§  fei  unno^tig  i§n  ntit  ber  2Bad)t 
Idolen  5U  laffen,  er  föolte  fiif)  tüo^I  felber  bet)  i^nt  ein^ 
ftellen;  (6)  [VHP]  ()ßorrebe.)  ob  nun  biefe§  nid)t  eine 
2^euffüfd|e  S^erblenbung  genjefen  fe^,  tag  ic^  anbere 
urt^eiten.  tiefer  Porta  |at  ferner  ein  gemiffe^  SSaffer 
gemacht,  fotc^e§  in  ein  ̂ ia^  get^an,  unb  in  baffetbige  ein 
©tudlein  biirreg  SSeinreben  §oi^  geftecfet,  n)elc5e§  bann 
alfobalb  ha^  tobte  §ot^  belebet,  baß  e§  ju  grünen  angefangen, 
in  hk  §6^e  unb  §um  ©lag  l^erau^gef hoffen  unb  etliche 
(junbert  jeitige  Trauben  l^erüorgebrac^t.  9^un  ift  jmar 
njo^I  n)ar,  bag  burc§  bie  t)ortreffU^e  (Sigenfcf)afften  be§ 
Salpeters,  Antimoaii  unb  Victriols  gro^e  ̂ iuge  fonuen 
ju  Wege  gebrad)t  loerben,  eine  fold^e  Se^re  aber  gu  be^ 
greiffen  ift  nid^t  jebermann^  X^un,  unb  weit  hu  nteiften 
öietnte^r  ou§  SSorioi^  in  bergteic^en  Magifdien  fünften 
arbeiten,  fo  ntengt  fic^  ber  ̂ euffel  gemeiniglich  mit  in» 
Spiel,  unb  bringet  fie  fo  toeit,  ba^  fie  enblid)  feine  §iitffe 
imploriren  unb  folgti^  unüermut^et  feine  Seibeigene 
Ujerben.  5l(fo  brau(f)te  ein^ma^I  ju  Mantua  ein  ungeift^ 
lid^er  (SJeiftüc^er  einem  (Sc^loar^j^ünftter  einen  tjermeinten 

@d^a^  an  einen  gen)iffen  £)rt  ju  erl^eben;  ma§  ge?  [IX^] 
(SSorrebe.)  fc^i^t  ?  ber  ̂ euffel  lagt  ficft  Ieib()afftig  auf  ber 
@(^a^;^ifte  fi^enb  antreffen,  orbeutüc^  ben  ©eifttic^en  mit 
biefen  SSorten  anrebenb:  @r  foüe  i^tn  nur  öere^ren  unb 

anbeten,  fo  tuolte  er  i^m  gteid^  ben  'Bä^a^  l^erau^geben 
unb  ein^dnbigen.  5(u§  biefem  erhellet  Sie  $yjic^tig!eit 
folc^er  Sauberer,  XeuffeI§?S3efc§merer  unb  Sc^ioar^^^ünftter, 
meiere  fid)  groffer  (Streiche  rahmen,  unb  o^ne  be§  Sleuffet§ 
SSitlen  nic^t  einen  §unb  an?>  bem  Dfen  ju  loden  in  i^rer 

ajlac^t  ̂ aben.  ̂ )  Sie  finb  ja  Sctaüen  unb  ßeibeigenc  be§ 
Satan§,  beffen  ©ematt,  §errfc^afft  unb  ÖJebiet^  fie  unter^^ 
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tüorffen  teben  ittib  fterBen,  tüie  fotten  fie  bann  i^ren 
|)errn  unb  9}leifter  jtoingen?  ©ie  jtnb  mit  Seib  unb 
6eet  öerbunben  be§  @atan§  9^eid)  gu  öerntel^ren,  nnb  i^m 
njo  fie  fonnen  nnb  mögen  (Seelen  gu  gen)innen.  SBann 
nnn  bet)  ©r^ebnng  eine§  @c^a^e§  biefer  (^eminn  nic^t 
gefci^iel^et,  ha^  eine  ©eete  erworben  n)irb,  fo  !^at  ber  Patron 
ni(f)t§  botion  ber  ben  @c^a|  jn  erlangen  f)offet,  nnb  ber 
©d^marl^^ünftter  anc^  nii^t«.  ̂ ngUjifdien  ift  e§  gen:)i6 

nnb  bie  ©rfa^.  (b  2)  [IX^]  (SSorrebe.)  rnng  beftdtigt  e§,  ba§ 
n:)o  einmal  ein  ©c^tDar^-feünftter  §n  §ebung  eine§  @^a|e§ 
ift  gebrauchet  n)orben,  fotc^en  §ernad)  §u  belommen  faft 
!eine  Hoffnung  me^r  ift:  biemeit  boburc^  ber  @atan  in 

feinem  ̂ -öeft^  gefldrcfet  n)irb,  inbem  ber  SQZenfc^  5n  beffen 
©rtangung,  öon  ©Ott  abn^ei^enb,  be§  Xeuffet§  SSerrf^eng 
gebraucht  nnb  gleic^fam  in  beffen  2)ienftbarfeit  fict)  begeben 
l^at;  bet)  folc^en  Senten  finbet  ber  Virgilianifrf)e  SSer§ 
feine  ftelle:  Flectere  fi  nequeam  Superos  Acheronta 
movebo,  met^eg  fo  üiel  ift,  tüit  ©Dtt  nic^t,  fo  l^etffe  ber 
2^enffel.  @ebarf)te  @c|n)ar|;^unft(er  !ommen  mir  üor, 
Wk  öorgeiten  bie  Oracula  ber  §e^ben,  bie  ber  Xenffel 

jebergeit  bermaffen  jmeiffet^afftig  ertt)ei(et,  'oa^  er,  (e§  t)aht 
gteicö  l^erna^  ber  3Iu§gang  ber  ©ac^e  fid)  pro  ober  contra 
erzeiget,)  bennod)  aU  ein  loa^rer  ̂ rop!)et  üon  bem  lei^t 
gläubigen  SSotd  angefe^en  merben.  SDergteic^en  fa(fd)e 
Oracula  ge^en  nod)  l^ent  gu  tog  t)in  nnb  n)ieber  im 
fdimange,  ber  blinben  §e^ben,  meiere  ben  Xenffel  a(§  einen 

(3Dlt  anbeten,  anijo  nid)t  zugebenden;  @o  ift  öor  [X^] 
(^orrebe.)  biefem  oiet  reben§  getoefen  öon  einer  l^o^^en 
Xeuffet§=(Sd)ute  in  ̂ luoergne  unb  einen  barin  befinblic^en 

Fortunatus  ^a'o,  fo  batb  aU  ein  grember  in  gebadeter 
(Sd)u(e  angefommen,  tourbe  er  gteid)  Oon  benen  Profeffo- 
ribus  nnb  bafetbft  ftudirenben  überaus  t)off(ic!^  empfangen, 
unb  it)m  babei)  angebentet,  ixi^,  fo  er  alle  SBiffenfc^aften, 
bie  in  ber  2Be(t  ju  lernen  mdren,  innert)atb  3.  Sü^onaten 
faffen  motte,  er  fid)  nebft  eilff  aubern  nenangefommenen 

(atfo  hafi  i^rer  in  atten  jmolff  mdren,)  auf  ein  'Siah  fe^en 
mufte,  meldieg  bann,  inbem  eg  fidj  umfe^rete,  bie  (Jigeu:^ 
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fc^offt  an  ficf}  ̂ dtte,  \>ü^  eitter  tion  ben  jtüütff  barauff 
ft^enben  üerto^ren  ginge,  bie  übrige  aber  erhielten  ii)ren 
Qmd;  SDiefe§  fet)  ein  getüagteg  ©lücf^fpiel,  lüem  e^  treffe, 
ber  fet)  ̂ in;  SBoIte  e§  nun  jemanb  tragen,  fo  müfte  er 
biefe  ̂ robe  au§fte^en. 

9Son  bem  Theophrafto  Paracelfo  ftjetben  oud^  biet 
®inge  gefi^rieben,  bie  me^r  einem  Sauberer  aU  guten 
(ä^^riften  ju  fommen.  ®iefe§  ift  gen^iß,  hai  er  bie  ©eifter 

befdimoren,  Diel  auf  getmffe  Sigilla,  (b  3)  [X^]  (^orrebe.) 
fett^ame  Characteres,  ®efc^id)t  unb  99erg[piegel  gehalten, 
auc|  öermittetft  eine§  Planeten  ©Iürf(ein§  bie  Pigmseos  ju 
fi(f)  bernffen,  ob  biefe  @ad^en  nid)t  rec^t  gauberifd^  ̂ eiffen 
mögen  ftefiet  leicht  felbft  §u  beurt^eiten. 

SOlerdmürbig  ift  e§  and),  ha^  ein^ma^I  bret)  Medicinse 

Studiofi  ficf)  in  ̂ drnbten  an  einen  !(einen  ""Bad)  begeben, 
einen  ̂ rdl)6  biffeit§  be§  2öaffer§  gemad)t,  unb  ben  ©eift 
be§  Theophrasti  befc^iüoren,  bog  er  !ommen  unb  i^nen 
bie  tvai)xt  Materiam  be§  Philosophifcf)en  ©tein§  anzeigen 
folte.  2Bie  fie  nun  i^re  SSefc^lüerung  üoüenbet,  unb  je^t 
auf  5lntn)ort  tüarteten,  !ommet  üon  jenfeitg  be§  2Baffer§ 
jemanb  eine  ©tuffe  (Sr|  in  ber  einen  unb  eine  ̂ orn^^efjre 
unb  SBeinblatt  in  ber  anbern  §anb  ̂ altenb,  fjergegangen; 
hit  im  (S^rdtjg  fte^enbe  ©tubenten  ruffen  i^m  ju  n^er  er 
fet|  unb  tva^  er  n)otte?  n)orauf  er  geantmortet;  ̂ d)  bin 
Theophraftus,  ben  i^r  geruffen  !^abt,  i!^r  mögt  fro§  fe^n, 
ba6  i^r  ienfeit§  be§  SSafferg  fet)b,  fonft  motte  ic^  eud^ 
gemiefen  l^aben,  ma§  e§  bebeute  ben  Theophraftum  ju 

befd)me?  [XI  ̂ ]  (^orrebe.)  ren.  §ierauf  miefe  er  i^nen 
bie  @r^'@tuffe,  ̂ a^  93Iat  unb  bie  ̂ ornd^re,  unb  fprac^ : 
@ier  t^abt  i{)r  hk  erfte  Materiam  arbeitet  barinnen,  tai 
es  eud)  hav  |)er^  abftoffe,  unb  ̂ iemit  ginge  er  mieber  meg. 
®ie  93efc^merer  aber  mit  greuben  an^  i^rem  ©rdt}6,  meil 
fie  nun  oermeinten,  ha^  er  i^nen  bie  \vdi)xt  Materiam 
be§  Lapidis  ange^eiget  {)dtte,  gelten  lt)ierauf  nac^  §au§, 
nef)men  ein  ©olb^Sr^  ein  SSrob  unb  Spiritum  vini, 
ftoffen,.  unb  oermifc^en  aU(^  mo^I  äufammen,  frf)utten  e§  in 
bie  Retorte  unb  fangen  an  ju  destilliren.     9^ac^bem  alle 
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f^euc^tigfeit  über  gemefen,  fangen  bte  tüilben  ÖJetfter  an  ̂ u 
ge^en,  unb  §tr)ar  in  unterfc^ieblic^en  ̂ ^arben,  rt)eld)e§  bte 
3.  (Stubenten  fo  t)orh)i^ig  macfite,  hai  fie  gteic^  ̂ inüeffen 
wnb  btefe  SSerdnberung  fef)en  tvoUtn ;  2Ba§  ge[c^te|et  aber, 
tük  fie  in  ber  !^üd)flen  betra(f)tung  finb,  f^ringt  mit  grau^ 
fa^mer  (SJematt  ber  Eecipient,  frf)Idgt  ben  einen  Stobt,  ben 
anbern  eine  groffe  SBunbe  im  ̂opff,  n)ot3on  er  bre^tage 
^erna^  geftorben,  ber  britte  ift  mit  großen  9Jlü^e  be^m 

Seben  erhalten  tüorben.  ̂ at  alfo  (b4)  [XI '^J  (SSorrebe.) 
ber  ̂ euffel  bie  SSirrfung  feine§  2Bunf(|e§  gefe!f)en,  fie  modjten 
nemlid)  mit  biefer  Materie  fo  lange  arbeiten,  bi^  e§  i^nen 
\ia^  §er|  abftoffen  mürbe. 

(Sin  anber  S3efc^merer  lieg  fid^  üor  ein  gemiffel  (S5elb 
bebingen,  einen  üermeinten  @(^a|  an  einem  fiebern  Drt  §u 
!^aben;  bie  Praeparatoria  merben  ba§u  gemai^et  unb  ein 

Xi'id)  ̂ ingefe^et,  auf  metdjen  ber  S3efcf)merer  feine  ganbe^ 
rifdie  Characteres  mac!)et,  er  "fiat  aber  fanm  bamit  an* 
gefangen,  aU  i^m  burd)  eine  nnfi^tba^re  ©ematt  ber  §at§ 
umgebre^et,  nnb  bie  3unge  an§  bem  §al§  geriffen  mürbe. 

2Sa§  üor  eine  Xeuffelifdie  93efc^affen^eit  ̂ at  e§  nid)t 

mit  bem  beruffenen  ̂ ejen-^anl  melc^er  offt  in^  einer 
S^inber  @rube  ober  unter  einen  ©algen  gefd^ie^et,  ha  ber 
Xeuffet  burd)  ̂ erblenbung  bie  ̂ errlidiften  Palatia  ber  SBelt 
üorftellet,  unb  feinen  SE)ienern  einbitbet,  fie  mürben  mit 
@|)eig  unb  Xrand  fürftlic^  bebienet,  ta  fie  bod)  mit  einem 

ftincfenben  '^la§>  gefpeifet,  unb  au^  ̂ ü^  nnb  Oc^fen^-gornern, 
bie  fie  üor  gülbene  SBec^er  unb  [XII»]  (SSorrebe.)  ̂ ocate 
anfe^en,  mit  ftindenber  SO^ift^^füfee  ober  einen  anbern 
t)eBUc^en  Liquore  getrdndet  merben;  @ie  genieffen  auc^ 
mof)t  ̂ vbitn,  5r5fd)e  unb  ©d^tangen,  bor  bie  ebetften 
SSuget  unb  5ifd)e,  gmar  gefc^ieljet  au^  mo^t  bißmeiten,  ha^ 
fie  an^  gottlidier  äu^flffung  in  eine§  ®ei^I}atfe§  Ä^eüer 
gerat^en,  unb  ifjme  bie  befte  SSeine  ausfauffen,  mie  baoon 
Exempla  befaubt  fetju;  Sn^mifdjen  ift  boc^  ha§>  meifte 
SSerblenbung,  unb  Xeuffelg  ̂ ^etrug,  burd)  meldje  feine Adhairenten  unb  Kreaturen  umb  £eib  unb  ©eet  be* 
trogen  meibcn; 
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@oI^e§  befto  ntel^r  ju  Betüerdfftelligen,  l^at  er  auc§  ein 
gemiffeg  93iid)Iein,  ba§  Venus- 93iirf)Ietn ')  genant,  in  bie 
SBelt  ausfliegen  laffen,  in  n)elc^en  bie  ̂ rafft  nnb  äRac^t 
foH  enthalten  fe^n,  bie  ©eifter  nad)  33etieben  ju  gh^ingen 
unb  bem  2;enffel  in  ©eftatt  einer  fliege  in  ein  ©lag  gu 
Bannen,  felbigen  barinnen  gefangen  ju  l^aden,  nnb  i^n 
na^  SBitten  §u  |)Iagen,  bi&  er  bem  Sege^ren  nac^fomnie, 
unb  bie  ©eifter  bie  üerlangten  @d)d|e  in§  gimmer  bringen, 
unb  bergtei(i)en  (Sad^en  me^r.  Unterbeffen  muffen  boc^ 
ba^  QuU  (b  5)[  XII  b]  (3Sorrebe.)  njiUige  ̂ Teuffet  fe^n,  ober 
gar  einfältige,  tai  fie  bie  @c^d^e,  um  metcfier  mütn  fie  ben 
9}Jenfc^en  auff  ba§  allerg efftigfte  neiben,  fo  fretilüiflig  ]^crau§ 
geben,  unb  i^me  jubringen  folten.  ̂ onte  auc^  n)o^(  eine 
öernünftige  @eete  glauben,  bog  folc^e  @aben  o^ne  SBieber^ 
öergettung  ert^eiHet  hJÜrben,  bie  5lrme  burcf)  (S^rifti  Slut 
erlüfete,  burc^  be§  9}^enfd)en  büfen  oerfe^rten  SBiUen  unb 
geizige  Segierben  üerfu^rte  8eele  aber  mug  bafür  ̂ er^ 
galten,  biefe  fudtit  ber  öerf(uc^te  ©eift  in  bie  ettjige  S^er^ 
bammnig  ju  ftür^en,  unb  fein  Wxd)  baburc^  §u  erweitern. 
S)iefe  ift  fo  foftba^r,  ba^  ber  SBelt  §e^tanb  fragt,  tüa§ 
e§  ben  3Jlenfc|en  nü^en  n)ürbe,  mann  er  ou^  hk  gan^e 
Söelt  getüonne  unb  bocf)  ©c^aben  an  feiner  Seelen  litte. 

SBie  e§  aber  mit  bem  Venus  -  S3itc^tein,  alfo  ift  e§  auc^ 
mit  ©.  (2;^rifto|)^ori  unb  ©.  ©regorii  &ehd^  ̂ )  befcf)affen, 
ha  ber  S^a^me  ©Dtte§,  bie  §ei(.  (Jüangeliften  unb  anbere 
§eilige  jum  5lbergtauben  unb  TOgbraud^  bienen  muffen, 

ha  njerben  ßrd^fe,  ß;ircfet  unb  anbere  giguren  [XIII  »J 
(SSorrebe.)  mit  unbe!annten  Cbaracteren  auffge^eic^net, 
©Dtt  geldftert,  inbem  man  ber  ©öttlii^en  SJ^ajeftdt  fotc^e 
9^al)men  fdtfrf)Iid^  §ueignet,  meldte  benen  bofen  ©eiftern 
ju  geboren,  ha  bann  ein  fotd^er  ÜJ^enfd^  fo  lang  be§  Xeuffel^ 
<Bcia\)  verbleibet,  fo  lang  er  nid)t  9^eu  unb  Seib  über  fotc^e 
©otte^Idfterungen  bezeuget;  9JJan  btohaii)tt  nur  bergteic^en 
SJ^agifc^e  fünfte,  mie  fubtil  jmifd^en  benen  ̂ errlid^en 
^falmen,  ©ebetern  unb  9^at)men  @Dtte§  ber  Satan  einige 
Characteres  uub  unbefaute  SSorter  einmifc^et,  fo  mirb  man 
in  benfetben  ba§  pactum  mit  bem  Xeuffel  unb  bie  ̂ er? 
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ad^tuttg  (S5Dtte§  finben,  ober  ̂ um  tüenigften  tjermercfen; 
©erotüegen  alle  berg(eid)en  unbefante  öerbdcfitige  (Sad^ett, 
tüte  bte  §ülle  gu  ttieiben  fet)n; 

Unb  fel)ttb  t)on  foldjen  oud)  tii^t  au^gufdjlieffett  bte 
Slbergtdubige,  3^td)ettbeuter  unb  Xagetüef)Ier,  tüetc^e  Seute, 
tüie  au§brüc!Iic^  im  ötett  ißn6)  SRofi§  ntn  18  (Jap.  §u 
lefett,  bcm  |)@rrit  ettt  ©reuet  fet)n.  ®at)ero  aud)  eine 

efiriftüdie  Öbriglett  ̂ oc^fttüMic^  barin  tjerfd^.  [XIII  b] 
(SSorrebe.)  ret,  tvaun  fie  nec^ft  ber  barunter  verfirenben 
(ät)re  ®Dtte§  aud)  biefer  armen  üerblenbeten  9}lenf^en  if)re 
(Seelen  retten,  unb  fotc^e  XeuffeUfc^e  3auberet)en,  öer^ 
bammtic^e  Magifdje  ̂ imfte,  Tuperftitieufe  aberglaubif(^e 
SSerde,  mit  aller  Madji  fteuret,  ausrottet,  unb  barinnen 
bem  f)eiligen  ̂ rebtgtam^^t  §u  §ütfe  fommet,  bo§  iRtid)  be§ 
^euffelg  in  ben  ̂ inbern  be§  Ungtauben§  unb  ber  ?5infter? 
nife  §u  §erft6t)ren:  ̂ n  meldien  Ijeiligen  (S^fer  biefelbe  in 
bcnen  beid)riebenen  ®e[e^en  eine  t)errli^e  SSorfdjrifft  unb 
SSorgdnger§  finbet:  ®enn  im  22.  Sap.  be§  anbern  93ud^ 

SD^ofi§  befiehlt  ©Dtt  bem  3fraelitifd)en  SSoId,  fie  folten  bie 
Sduberer  nid)t  leben  laffen:  ®ie  $eintid)e  §aI6'®erid)t§^ 

Drbnung  ̂ dt)i'er§  Caroli  V.  fdllet  ein  gleiches  Urt^eil, bann  ba  fielet  in  bem  109.  5lrticul:  @o  jemanb  ben 
Seuten  burd)  gauberet),  ©c^aben  ober  9^ac^t^ei(  §ugefuget, 
foll  man  ifju  ftraffen  tjom  Seben  pm  !Jobe  unb  man  foH 
fotd)e  Straffe  mit  bem  geuer  t^un.  SBo  aber  jemanb 

Säuberet)  gebraucht,  unb  bamit  niemanb  [XIV*]  (SSorrebe.) 
©diaben  getrau  ̂ dtte,  foII  er  fonft  geftraffet  n)erben,  nad^ 
Öietegent)eit  ber  @a^e,  barinnen  bie  Urt^eiler  fic^  fRat^g 

er'^ot)Ien  foHen. 
'kaö:)  ben  gemeinen  S^e^ten  mag  ein  jeber  folc^en 

Sauberer  gefdngtid)  annehmen  unb  peinlid)  auflagen,  t  3. 
4.  &c.  Cod.  de  malef.  &  mathem.  Et  c.  prsefertim  c. 
fi  quis  calend.  c.  Ex  tuorum.  29.  qu.  2.  &  ult.  29.  Jure 
civili  capite  puaiuntur  Venefici  §.  Item  Lex  Cornelia 
Inftitut.  De  publ.  jud.  It.  IIb.  9.  Cod.  tit.  8.  L.  6. 
fte!)et  gefdiriebcn:  Multi  magicis  artibus  ufi,  elementa 
turbare,     vitam    fontium    labefactare    non    dubitant,    & 

Literaturdenkinalc  150.  2 
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manibus  accitis  audent  ventilare,  ut  quisque  fuos 
conficiat  malis  artibus  inimicos.  Hos  quoniam  naturae 
peregrini  funt,  feralis  beftia  absumat.  Dat.  Prid.  Nod. 
Decemb.  Metiio.  Conftantio  A.  IX.  &  Juliane  II.  Coff. 

^a§  ift:  @§  iinterftel)en  \\6)  i^rer  öiet  burd^  gauberet) 
hxt  ©lementen  ju  bertüirren,  bie  9JJenfdöen  an  ßeib  unb 
Seben  gu  befifidbigen,  an^  ber  ̂ euffel  §ülff  anguruffen,  ha^ 
mit  fte  i^re  geinbe  mit  i^ren  bofen  Mnften  umb§  £eben 

bringen.  [XIV  ̂ ]  (SSorrebe.)  ©otd^e  Seute  bieföeil  fie  ber 
S^atnr  fetbft  feinb  nnb  ju  mibcr  fet)nb,  foHen  burd^  ernft* 
lic^e  ©traffe  üom  Seben  jum  ̂ obe  Jiingeric^tet  tnerben. 

Datum  ben  4.  'XüQ  ©^riftmonot^g  ju  9}?e^Ianbt,  aU 
Constantius  9Jlet)rer  be§  9leicf)§  jum  neunten  ma^t, 
Julianus  aber  gum  anbernma()I  ̂ ürgermeifter  maren. 

9^acf)  ben  8ad^fen  9fterf)ten  h)ie  and)  nac^  gemeinen 
^ebrauc^,  werben  bie  Sowberer  nnb  SBa^rfager  verbrennet 
Hb.  2.  artic.  13.  ubi  dicitur :  2BeI(f|er  mit  ßöubere^ 
umgebet,  ober  mit  3^rgifflni§,  nnb  be§  übermunben  mirb, 
benn  foH  man  auf  einer  Sorben  brennen.  Item  Sanb? 
üle^t  art.  21.  in  Gloff.  §.  mit  einem  SBaffer^-Urt^eil.  col. 
pen.  lib.  3. 

Augustus,  (J^urfürft  jn  @ac^fen  in  4.  XI)ei(  feiner 
^einlid^en  Drbnung  conftit.  2.  diftinguirt:  nnb  f|)rirf)t 
olfo:  @o  jemanb  in  SSergeffung  feine§  d^rifllicfien  ©(anben^ 
mit  bem  Xeuffel  ̂ erbünbni§  auffrid)tet,  umgebet  ober  ju 

f^offen  l^at,  'ta^  biefelbe  $erfo^n,  ob  fie  gteid^  mit  gauberet) 
niemanb§  (Schaben  jugefüget,  mit  bem  ̂ ^euer  üom  Seben 

jum  %ot>  gerichtet  [XV^]  (^orrebe.)  nnb  geftraffet  merben 
foü.  ®a  aber  auffer^atb  fotd)er  SSerbünbniffen  jemanb 
mit  Säuberet)  fd)aben  tt)ut,  biefelbige  fet)  groß  ober  geringe; 
fo  foll  ber  gauberer,  Tlanu^  ober  SBeibeg^^erfo^nen  mit 
bem  ©djmerbt  geftraffet  merben. 

§er^og  Subemig,  d^urfürft  nnb  $fat^=®raff  am  9?|ein,  2C. 
fefeet  t)on  ber  Straff  ber  goubcre^  alfo:  ©intema^l  bie 
©üttlic^e  SJiajeftdt  nic^t  allein  burc^  g(ud)en  unb  S^meren, 

(metd)e§  ̂ wax  jum  ̂ 6d)ften  billig  jn  bejammern  ift,)  fon=: 
bem  auc^  noc^  Ijo^er  üerte^et  unb  genne^ret  mirb,   menn 
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ber  SJlenfc^  üon  (^£)%%  gor  abfallt  unb  \x6)  au§>  beffelbigen 
S3unb,  bartn  (Sr  bet)  ber  ̂ eiligen  Stauffe  genommen  tporben, 
begibt,  unb  mit  bem  @atan  n)iffentüd)  üerbinbet;  (So 
rtatuiren,  orbnen  nnb  befehlen  mx  ̂ iemit,  fo  jemanb  folc^er^ 
geftatt  feinen  (s;^riftlicf)en  Glauben,  barauff  @r  getoufft, 
fürfe^tidtier  SSaljfe  üerldngnet,  mit  bem  Xeuffel  SSiinbnig 
mad^en,  ober  mit  bemfelbeu  umgeben  nnb  p  f(i^affen  ̂ aben, 
goubere^  üben  unb  treiben,  SSie^  ober  9}?enfct)en  mit  ober 

oiine  ©ifft  befc^dbi^  [XV^]  (SSorrebe.)  gen,  beffen  aud^ 
Übermiefen,  ober  fonften  geftdnbig  fe^n,  au^  fic^  alfo  be* 
finben  mürbe,  2C.  bo§  berfetbe  ober  biefelbe  Dom  2eben 
jum  Xobe  mit  bem  ?^euer  gerid)tet  unb  geflraffet  merben 

follen. 
®a  aber  aufferfialb  üorgefe^ter  93ünbni6  unb  S3e^ 

fdidbigung  jemanb  au§  ̂ euffelifc^er  ̂ unft  anbern  Seuten 
^eimtic^  ober  offentti^  ma^r^ufagen,  burc^  (S§rt)ftaIIen  ober 

onbere  SBege  gefc^e'^ene  ober  fünfftige  ®inge  §u  erfahren, 
ober  aucf)  otlein  au§  5ürmi|  mit  bem  Xeuffel  (S^efprdc^  §u 
l)atten  fic^  unterftünbe,  ber  foll  gleidimol^t  gur  2eben§^ 
©traffe  nid)t  angenommen  merben;  gebocE)  and)  biemeit 
au§  fotdjen  ̂ ^ürmil  üiel  @c^aben§  unb  Unrat^  erfolget, 
au^  bem  Xeuffet,  tt)eld)er  ein  Sügener  unb  SJ^orber  öon 
Anfang  gemefen  ift,  baburc^  gebienet,  unb  ber  gemeine 
9Jlann  in  Slbergtauben  gefü^ret,  2C.  @e|en,  orbnen  unb 
motten  mir,  \>a  fot^er  fürmi^iger  (S^r^ftatten^Sefjer  nnb 
SBa^rfager  einer  ober  me^r  in  unfern  ßanben  ergriffen,  ber 
ober  biefelben  jur  |)afft  angenommen,  unb  ha  fie  öon  folc^en 
ßaftern  ni^t  abfte^en,  of:^  [XVP]  (SSorrebe.)  fentli^  am 
oranger  geftellet,  mit  9^ut^en  auSge^auen,  unb  unferer 
Sanbfc^afften  emigtirf)  öermiefen  merben  fotten. 

Qua  actione  Sortilegi  in  judicio  fecundum  jus  com- 
mune conveniri  debeant ,  hoc  vide  notabiliter  apud 

Speculat:  fub  Rub.   de  Sorti.  in  4.  part.  num.   1. 
^ie  C£rt)ftallenfel)er  unb  SSeigager  merben  im  Sanbe 

ju  ̂ egen  an  Seib  unb  Seben  o^ne  aöe  93armt)er6ig!eit 
geftrafft.  ̂ ergteicf)en  bie  jenigen,  metrfje  fid^  folc^en  SDingen 
anljdngig  machen,  unb  ju  ben  Söa^rfagern  unb  C£rt)ftaIIen* 

2* 
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feiern  lauffcit,  utib  9^at^  bet)  irrten  fuc^en  2C.  foCfen  iit 
§afft  gebracht  unb  an  Selb  mtb  ®ut^  ttad)  ©etegen^eit 
ber  Uberfüljrimg  geftraffct  tuerbctt.  vid.  ̂ ie  ̂egifc^e  Drb? 
ttung  unb  Reformation  de  anno  &c.  72.  publiciret  fol. 
quint.  Et  Jul.  Clar.  recept.  Sent.  lib.  5.  ad  1.  Cornel. 
de  Sicariis  &  veneficis  tit.  25.  ubi  ßc  ait :  Magicae  artis 
conscios  fummo  fupplicio  affici  placuit,  id  est,  bestiis, 
aut  cruci  fuffigi :  Ipsi  autem  magi  vi  vi  exuruntur.  Etiam 
Libros  magicae  artis  apud  se  nemini  habere  licet:  Et 

fi  penes  quoscunque  reperti  fint,  bonis  ademptis  am- 

bustisque  iis  publice  in  Insulam  depor-  (c)  [XVI^]  (35or? 
rebe.)  tantur,  humiliores  capite  puniuntur.  (SoIrf)e  33u(^er 
foH  unb  ntu6  man  öffentlich  fudien,  ünb  gar  üerbrennen. 
1.  eseteree.  §.  l.ff.  famil  ercifc.  S[öe((^e§  OUC^  gur  3^^^ 

Tit.  Liuii  gefc^el)en  ift,  ubi  lib.  29.  inquit:  Quoties  ne- 
gotium eft  magistratibus  datum,  ut  vaticinios  libros  con- 

quirerent,  comburerentque  etc.   @oId)e  SSa'^rfager,  Qöubcrer 
unb  ̂ euffelg-^ünftter  tüerben  bei)  ben  9fied)ten  hostes 
humani  generis,  five  humange  falutis  genennet.  L.  fi 
excepta  &  L.  final.  C.  de  malefi.  &  Mathematicis. 
.  §aben  mv  alfo  ©Dtt  aöe  ̂ er^tic^  anguruffen,  \>a^  er 
feinen  l^eiügen  ©eift  nic^t  öon  un§  nehmen,  üielmefir  aber 
unfere  §er^en  erteud)ten  unb  angünben  njoUe,  bannt  n^ir 

feinen  geliebten  8o^n  3(g8U3}l  e§9?36XUü}^  re^t  lernen 
er!ennen,  feinen  SBillen  öoßbringen,  un§  üor  ©ünben  unb 
berbotenen  Süften  f)iiten,  5lergernt§  üermeiben,  unb  bem 
argliftigen  ©eelen  ?^einb  feft  im  ©tauben  tüieberftel^en, 
auc^  ritterlich  gegen  benfelben  !dmpffen  mögen,  bi§  tüir 
enbiicl  t>a^  ©übe  unfer§  ®Iauben§,  nef)mlid)  ber  Seelen 
@eetig!eit  baüon  bringen. 

@c^(i6ticf)en  ̂ )  §aben  n)ir  au^  nod^  juerrinnern,  ha^ 
in  biefem  93ucf)tetn  alle  Coniurationes  unb  93efc^n)erungen 
be§  2Bagner§,  tüie  er  nef)mtic^  feinen  ©eift  jebe^  ma^l  ju 

fic^  geruffen,  mit  t^Ietß  au^getaffen  n)orben,  bamit  nel^m:= 
iic^  fürmi^igen  ßeuten  ju  bergteic^en  5)ingen  feine  kn^ 
tcitung  gegeben  tuerben  möge.    Öcrün.  ben  14.  Febr.  1712. 



b)  m.  (1798). 

2ln  bie  Cefer. 

3n  uttferm  aufgeffdrten  gettalter  gtauBt  fein  SSer:= 
niinftiger  me^r  an  Qauhmv  nnb  §anbenfc^e  33e[(^n)5rnngen, 
t)orneI}mtid)  be§tt)egen,  tt)et(  feine  QanUxtx  nnb  gauberinnen 
mel)r  üerbrannl,  nnb  olle  ©anfelfpiele,  bie  hamaU  für 
gaubereien  galten,  an§  natürlichen  Urfai^en  erfidrt 

luerben.  ̂ ^) 
3(^  mill  nicf)t  in  5l6rebe  fet)n,  H^  in  ntandjen  ÖJegen=: 

bcn  be§  fatljolifc^en  ̂ entfcf)tanb§,  wo  e§  nocf)  bunfet  ift, 

nnb  (*2)  [IV]  njo  bie  5§riefter  bie  ßeute  abfic^tlid)  in  ber 
S)unfelf)eit  nnb  im  5lbergtauben  erf)alten,  meit  i^re  ©in* 
fatt  i^nen  ben  größten  @en)inn  bringt,  noc^  manche  für 
ganberer  nnb  ganberinnen  gehalten  tvnhtn,  bie  e§  nic^t  finb. 

@l  fonnte  auc^  mogtic^  fel)n,  ha^  biefe  armen  ®e* 
fc^üpfe,  menn  fie  bofe  9lad)barn  nnb  neibifc^e  geinbe  ̂ aben, 
leicht  auf  ber  golterbanf  —  (üieüeicfit  ift,  gnr  @^re  ber 
SHenf^^eit,  bieg  fdiredtic^e  §ütf§mittet  bie  SSa^r^eit  §u 
erforfc^en,  nirgenb§  mef)r  im  ©ebrancf);  tvoUk  (SJott,  \iai 
e§  tt)af)r  tüdrel)  etma§,  moöon  i§r  ©etniffen  fie  freifprddie, 
geftünben,  b(o§  nm  i^re  Seiben  §n  enbigen,  nnb  lieber  ha^ 
hieben  ju  Vertieren,  \)a  ber  Xob  i^nen  npiQfommner  feljn 
mng,  aU  biefe  SJ^artern,  bie,  tüenn  fie  anc^  mit  Stanb^ 
^aftigfeit  überftanben  merben,  boc^  gemcinigtid)  einen  fied)en 
Slürper  jnrüd  laffcn. 

[V]  Mein  e§  ift  ju  ̂offen,  ha^  biefe  barbarifc^en  (55e* 
mo^n^eiten  in  2)entfc^(anb   balb   gan^  merben  abgefc^afft 
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tüerben,  unb  bag  ber  ̂ eyenprojeg  in  (5itaru§  ba§  Sefete 

öer  3Irt  fet)n  tütrb,  bofür  hk  9}ienfc^^ett  jurücf  bebt.^^) 
5lu§  bem,  tt)a§  ic§  bi§^er  gefagt,  tüirb  jeber  leicht  fe^en, 

bog  ic^  burc^  §erau§gabe  biefer  ©c^rift  nirf)t  gefonnen 
Bttt,  ben  5lberglauben  ju  beforbern;  t)telme{)r  ift  mein 
SSiUe,  bie  angebtid^en  ß^ubereien  be§  3auberer§  SSagner 
Idd^ertid^  §u  ntoc^en. 

^ie  bloßen  ©qd^Iungen  berfetben,  fo  h)ie  fie  burc^  bie 
Slrabition  §u  un§  gefommen  finb,  muffen  fie  fc^on  in 
einem  dußerft  Idc^erlidien  Siifite  üorftetten,  ha  fie  ben  tier? 
borbenen  Ö^efd^marf  be§  3a^r^unbert§  c^arafterifiren,  n:)orin 
fie  erfonnen  finb. 

gür  un§  ̂ Qben  biefe  ©auMeien  unb  ©rbic^tungen 
feinen  2Bert§,  aU  ha^  fie  [VI]  un§  eine  müßige  ©tunbe 

üertreiben,  hit  mir  mit  nichts  93efferm  au§§nfu(Ien  n)iffen.  ̂ ^) 
®ert)iffe  5lnfpietungen  an§  nnfern  Seiten  finb  nur  für  bie^: 
jenigen  t3erftänbtiä) ,  bie  mit  ber  neuern  ̂ irrf)engefc^i(I)te 
befannt  finb.  Slnbere,  n^etc^e  bie  abent^euerlic{)en  ©r^d^^ 
lungen  üieKeidjt  für  SSo^r^eit  Ratten  mögen,  fonnen  fie 
§u  i^rer  Untergattung  unb  ©rbauung  lefen,  ot)ne  fic^  burd) 
meine  5(nmer!ungen  irre  führen  ju  laffen.  @efct)rieben  auf 
meiner  ©tubierftube,  im  5^oüember  1797. 



(Ea\).  IX. 

Erinnerung  an  bie  Cefer. 

[28]  SO^anc^e  tüerben  über  biefe  teufüf^e  SSerfd^reibutig 
erfd)recfen ;  anbete  tüerben  ein  groffe§  ̂ rcuj  bor  fi^  ma^en, 
bamit  ber  Xenfet  i^nen  nt(f)t§  §u  leibe  l^un  fonne;  nod) 
onbere  njerben  ben  SBagner  aU  einen  fc^n^ac^en  SJlenfc^en 
bebauern,  ha^  er  ba§  Ungtüd  gehabt,  in  bie  §dnbe  be§ 
teibigen  @atan§  gu  fallen. 

3c^  !ann  babei  nic^t§  t"^un,  at^  bent  Sefer  bie  SSer* 
fid^ernng  geben,  ba6  ic^  mic^  bto§  nacft  ber  alten  Xrabition 
geri(i)tet,  unb  at§  ein  treuer  Sleferent  babei  bleiben  mugte. 
(Sin  jeber  !ann  t)ierüber  feine  ̂ riüatmeinung  ̂ nben ;  toem 
mit  ber  nteinigen  gcbient  ift,  ber  !ann  fie  tniffen.  3d) 
^atte  bie  gan^e  ©r^d^tung  üon  bem  gonberer  SBagner 
für  einen  ©c^nad,  jur  S3etuftigung  be§  Sefer§  erfonnen; 
n)er  fie  für  SSa^r^eit  Ratten  tüill,  ber  mag  e§  t^un. 

®a§  ̂ dd)  ber  S^iuberei  ̂ ai  fc^on  Idngft  feine  (Snb? 
f^aft  erreicht,  nac^bem  ber  n)ir!(icf)  große  9Jlann,  S3alt^afar 

^ecfer,  ̂ ^)  bie  2;f)or^eit  berfetben  mit  (5Jrünben  unb  S3e< 
weifen  au§  ber  (^ef(f)ic^te  bargetl)an  t^at. 

[29]  SDer  große  §aufe  fctireibt  gern  fingen  eine  über? 
natürtirf)e  ̂ raft  ju,  fobatb  \t)m  bie  natürtict)en  Urfac^en 
unbefannt  finb.  Oft  muffen  9Jtdnner,  bie  ficJ)  burd)  @r* 
finbungen  au§5ei(i)nen,  fid)  enttüeber  Ci^^artatane  ober  Sauberer 
fc^elten  taffen,  mie  e§  §u  unfern  Seiten  bem  berüljmten 

§ofrat  ̂ empete^'^)  mit  feiner  @d^ad)mafd)ine  gegangen. 
®ie  ̂ tugen  gaben  bie§  ̂ unfttüerc!  für  93etrug  ai\^,  inbem 
ein  Üeiner  3unge  ha^  ganje  ©piel  in  ber  ̂ atben  5lb^ 
tl)eitung  be§  (Spie(tifrf)e^  birigiren  foüte;  unb  bie  SfZarren 
ftaunten  e§  at§  g^u^^i^^i  ̂ n. 



c)  11.  (1799). 

Dorrebe, 

Sm  5lnfange  unfer§  ga^r^unberteS  erfdjien  üon  2Bagner§ 
Seben  uiib  Staaten  eine  5(u§(;abe  tiod  ber  abgefc^mofteften 
Ungereimtl)cit,  bei)  bereit  SSergeffen^eit  bie  SefeiDelt  nicbt 
ha^  geringste  üerto^ren  f)dtte,  inbeffen  lüoren  aü  hk  ah^ 
gefcf)maften  unb  bt§  gum  ©cfel  erüdvtcn  Scblüdufe,  bie 
äßeilanb  SBagner  famnit  feinem  ©eifte,  ber  in  ber  ©eftott 
eine§  Riffen,  nnb  unter  bein  5^a^inen  5(ner^a^n  immer  nm 
i^n  tüax,  öerübte,  bem  bamaligen  aJZobcgejc^mac!  unb  ber 
fo  n)enig  futtioirten  Seftüre  notf)  immer  ju  guten  gu 
galten,  aber  o  Sßunber  über  SBunber,  in  unfern  Briten, 
UJO  man  §mar  ©eifter?  unb  §ejengefrf)icf|ten  gerne  lieft, 
bod)  nidjt  an^  §ang  jum  Aberglauben,  ober  fetben  ju 
öerme^ren,  fonbern  b(o»  um  fid^  einige  ©tunben  auf  eine 
angenehme  5(rt  §u  öerfür^en,  njurbe  biefe  uralte  Slu^gabe 

in  einer  ©tubierftube  abgefifirieben,  (*)  |II]  unb  al§  eine 
neue  @peife  aufgetifc^t.  ̂ ^)  ®er  §err  SSerfaffer  mag  ober 
babel)  ganj  ben  ßtüecf  ber  it^igen  Saubergefci)ic^ten,  ndmtirf) 
§u  unter{)alten,  üergeffen  ̂ aben,  benn  fein  S3ud^  ermübet, 
unb  erregt  (Scfet,  manche  33egebenl)eiten  finb  fo  ungefittet 
tiorgeftellt,  bag  fie  ttjirftic^  ̂ Ibfc^eu  be^m  Öefen  üerurfac^en 
muffen,  ̂ er  grojgte  ̂ ^ei(  be§  S3uc^e§  bcfte^t  aber  in 
(Srtidrungen  über  bie  9Jiacl)t  ber  ÖJeifter,  unb  in  munber^ 
baren  S^ege^ten,  burc^  3<Jubermittet  ̂ ranf^eiten  gu  feilen, 
hai  ber  vernünftige  SDknfc^  fic^  über  erftere  tüirüic^  drgern, 
über  te^tere  aber  fogar  alte  mit  fogenannten  Hausmitteln 
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furirenbe  SBetber  lad^en  muffen.  SSte  nun  eine  folc^e 
(Sd)nft  i^ren  etgentltdjen  Qmd  erfüllen,  unb  unterhatten 
fann,  ift  mir  unbegreif(id). 

iag  meine  gegenhjdrtige  (Sr^d^tung  gegrünbeten  5ln* 
fprud)  auf  unget|eilten  S3et)faII  machen  mug,  fommt  mir 

gar  ni^t  im  Sinne,  nun  um  fo  h^eniger,  'oa  ber  §err  in 
feiner  @tubierftube  gegen  mid)  firf)  ereifern  mirb,  aüein 
tüa§  lümmert  mic^  bieg,  n)enn  [III]  ic^  aud^  nur  wenigen 
SSe^fall  ert)alte,  unb  einigen  eine  angenehme  ©tunbe  ge^; 
tt)d^re,  fo  bin  id)  ̂ intdngtic^  belohnt.  5lufri(^tig  fet)  e§ 
eingeftanben ,  ber  arme  SBagner  bauerte  mid),  feine  93e^ 
gebentjeiten,  fo  mt  bie  feinet  Se^rmeifter^  ?5auft  fiub  nic^t§ 
anber»  aU  ©rfinbungen  müßiger  ̂ opfe,  unb  bodj  §at  man 
gauften  gen)ürbiget  feine  !S^aten  bem  tefenben  ̂ ublüum 

fo  üorjutragen,  't)a^  fie  jeber  vernünftige  Tlann  mit  ̂ er^ 
gnügen  tefen  !ann,  unb  ben  armen  SSagner,  ber  boc^ 
gleictjen  5lnfprud)  auf  bie  äfhi^e  eiue§  3lutor§  ̂ at,  foHte 
man  fo  obfcI)euli(^  proftituiren  laffen?  @r  bauerte  mic^, 
unb  ic^  na^m  mir  üor,  mid)  feiner  an^une^men.  SBagen 
fann  aud)  geminnen,  mir  moHenS  abmarten,  nur  fo  biet 

mu6  ic^  aber  fagen,  'öa^  x6)  mid)  nac^  ber  alten  Xrabition 
betina^e  gar  nic^t  rid)tete. 

2Bagner§  Seben  ge()ürt  in§  ülomanenl^afte,  unb  ha 
ift  jeber  ©eitenfprung  ertaubt,  menu  nur  ber  ßcfer  bamit 
anftdnbig  untertiatten  mirb.  Söieg  mar  atfo  \)a^  ̂ id,  nac^ 
bem  id)  arbeitete,  otjue  mid)  gu  !ümmern,  [IV j  ob  man 

fagen  mirb,  SSagner  'i)at  t)a^  nid)t  gett)an,  ma§  id)  i^n 
ausüben  taffe,  !^at  er»  nid)t  gett)an,  meine  bebenüic^en 
^ritüer,  gut,  fo  t)at  er  auc^  t)a^  um  fo  meniger  gett)an, 
Wa^  man  it)m  üor  bieten  3ftt)reu  ju  Saft  tegte,  mithin 
fallen  bie  SSormürfe,  bie  man  mir  mad)en  !ann,  auc^  auf 
feine  atten  S3iograpt)en  jurüd,  jeber  ̂ at  nad)  Saune  unb 
aud)  bem  9!}lobegefd)mad  feinet  3^itatter§  gebic^tet,  unb 
erfüllte  alfo  immer  nur  ha^,  ma§  einem  9lomanfdjreiber 

gufte^et. 



©rfteg  Kapitel. 

Sßagitcr  \naä)t  eutcn  ̂ crfuc^  bcn  Teufel  ju  ücfc^worcit, 
ber  übel  Qu^fdöt 

ß^^rtftop^  SBaaner  tüar  ber  Wiener,  ober  toietme^r  ber 
greutib  be§  lüettberü^mten  ̂ o!tor  gauft,  na^m  an  beffen 
3Sergniipngen  Slnt^eit,  unb  geno^  bie  9flei^t{)ünter ,  bie 
?5auft  fic^  um  ben  $ret§  feiner  Seele  ertüorben  §atte. 
5Irm  unb  jung,  unb  mit  einem  ©erje,  ftet§  unermübet  im 

2Bünfrf)en,  !onnte  e§  nidjt  fehlen,  \)ai  SSagner  'oa^  innigfte 
SSergnügen  an  ?5auft§  SeBen^art  fanb,  unb  bie  ?^oIgen 
nid)t  überrechnete,  bie  auf  eine  fotc^e  Seben^art  fidler 
!ommen  mußten,  ©c^on  el)ema^l  mit  9}langel  befannt, 
je^t  an  ber  Stufe  be§  ©lüde»,  menn  ndmlic^  S3efriebigung 
atter  Süfte  ®Iüc!  genennet  merben  !ann.  ba^te  er  nur 
mit  Sdiaubern  an  bie  Xage  feine§  (S(enbe§  jurüc!,  fa§ 

gauften  nici^t  aU  'i>Q§  Dpfer  feiner  ungeftümmen  ̂ -öegierben, 
fonbern  nur  aU  ben  (A)  [2]  großen  9)Zann,  ber  öertaffen 
üon  allem,  auc^  allen  trotte,  unb  fic^  §ilfe  unb  ©rüge 
au§  ber  ̂ 5tte  §u  Ijo^ten  fül^n  genug  mar,  überrechnete  bie 
große  5tuf Opferung,  bie  jur  Erlangung  biefer  |)i(fe  not!^^ 
menbig  mar,  unb  ̂ egte  nic!)t§  fo  fe^nttcf),  at»  ben  SSunfc^, 
in  feine!  greunbe§  f^ußftapfen  tretten  ju  !6nnen.  i)er 
SSeg  §um  SSerberben  ift  tieblic^  unb  angenel^m,  aber  am 
©übe  be§  9lofent>fabe§  ofnet  ftc^  gd^nenb  ber  Slbgrunb, 
ben  Xaufenbe  ber  unöorfic^tigen ,  bie  i^n  betraten,  nic^t 
a^nbeten,  biefe  üerbienen  TOtteib,  aber,  ben  5lbgrunb 
mir!(ic§  5U  miffen,  unb  bennod^  !üJ|n  unb  trojenb  fort^u* 
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fc^reiten,  öerrdt^  ein  §erj,  ha^  nur  bte  ©timme  ber  Seiben* 
jc^aften  :^5rt,  unb  bie  SSernunft  lange  f^on  in  Xobe§f^(af 

genjiegt  ̂ ot;  leiber  War  Be^  SSagnern  bieg  ber  f^alt,  er 
n)u6te,  n)a§  feinem  greunb  gauft  nac^  genoffenem  ©lürfe 
Beöorfianb,  aber  biefe§  f^redte  i^n  nid)t,  fid)  benno^  ju 
n)iinf(f)en  fein  S^la^fotger  ju  n)erben.  SBo^rf^einlid^  mo^te 
bajumat  noc^  bie  §ofnung  in  feinem  ©erjen  onfgefeimt 
l^aben,  e§  nod)  flüger  aU  fein  §err  anjuftellen,  benn  mit 
feinem  ̂ inge  ift  ber  SJlenfc^  fo  aufrieben,  h)te  mit  feinem 
SSerftanbe,  um  fic^  jmar  mit  bem  S3ofen  in  einen  SSertrog 

einautaffen  ben  gur^SJften  ber  ©oße  aber  felbft  ju  be* 

trügen,  unb  am  @nbe  ber  öerloffenen  3^it  —  burd^  Sfleue 
unb  S3u6e  ben  Vertrag  ju  entfrdften. 

gauft,  ber  feinet  Sreunbe§  9^eigung  i§m  ju  foTgen 

fa§,  ber  felbft  ber  errungenen  t^reube  fatt,  nur  me^r  'üa^ quatenbolle  na^e  @nbe  tior  fii^  fa§,  unb  fi^  baburd)  auc^ 
ben  ©enuß  ber  Uienigen  Qnt,  bie  i^m  noc^  gegönnt  ujar, 
mdd)tig  verbitterte,  manb  a(Ie§  nur  mögliche  an,  ben  jungen 

SBagner  üon  feinem  SSorfafee  abmenbig  §u  machen,  er  'ozx^ 
fprad)  x^m  gum  ©eben  feinet  35erm5gen§,  H§>  er  t»or  feinem 
iobe  §u  2Bagner§  93eften  nod^  aufe^nlid^  vermehren  tüoüte, 
§u  madien,  iüenn  er  i^m  t)erf|)rdd)e,  fic^  nie  in  fo  fc^reden« 
üolle  93erbinbung  ein^ulaffen.  Sßagner  üerfprad)§ ,  aber 
nur  mit  bem  äJ^unbe,  fein  §ers  fprad)  nid)t  mit.  2Ba§ 
fann§  mir  Reifen,  fprad)  er,  Uienu  iä)  aud)  gauft§  9Ser? 
mögen  erbe,  i^  bin  be§  guten  Seben§  a((§u  fel^r  gert)o^nt, 
unb  nac^  fur^er  S^xt  n)erbe  id)  bettelarm  fe^n ,  unb  bie 
Sf^otl)  mid)  auf  ollen  (Seiten  umlagern,  erreid)e  ic^  aber 
mein  ̂ kl,  fo  bin  id),  fo  lange  ic|  lebe,  ein  (SJegenftanb 
ber  93emunberung,  unb  be§  S^leibeS,  unb  ha§>  ©lud  üfnet 
mir  feine  5lrme. 

Sauft  morb  allmd^lig,  benn  bie  ©tunbe  (A2)  [4]  ber 
9f{ad)e  rüdte  immer  nd^er  l)eran,  büfterer  unb  trauriger, 
er  entfagte  bem  Vergnügen,  unb  f^rac^  feltener  mit  SSagnern, 
biefer  an  fr61)lid)e  Öiefellfd)aft  gett)ül)nt,  fd)lid)  nun  mi6== 
mutl)ig  um^er,  unb  bie  ©tille,  bie  beibe  umgab,  ndl)rte 
ben  S^axxQ  be§  Unglüdlic^en  nad^  ̂ axx\i^  üerberblid)er  ßJruße. 
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ßinft  aU  Sauft  ttad^  einer  traurig  burc^tüac^ten  9^ac^t 
fic^  bem  (Sorgen  öerfd)euct)enben  ©c^tummer  überlieg,  trat 
SSagner  üon  o^ngefd^r  in  ha^  ©ernac^,  unb  btieb  mit 
t)erfcf)tungenen  Firmen  bor  beut  ©c^Iafenben  fte^en.  5lrmer 
gauft  fprad)  er,  bu  bauerft  mict),  aber  bir  ift  nid^t  ju 
Reifen,  n)eil  bu  felbft  !ein  SQlittet  ber  ülettung  ergreifft, 
bu  Warft  fo  geehrt,  unb  fo  ftanb^aft,  unb  nun  üermagft 
bu  nic^t  einmal  bem  ju  trogen,  ber  unter  beinem  S3efe^l 
fid)  fd)miegen  mug,  ein  ÜJ^ann  tt)ie  bu,  foH  bie  ganje 

©öde  betrügen  fonnen,  —  nein,  nein,  SSagner  n)ünfc|t 
\xä)  nur  bein  (Bind,  aber  er  mirb  e§  beffer  gu  fc^d^en 

n)iffen,  !5nnt^  i^  bi(^  boct)  nur  ba^in  benjegen,  mid^  beine 
fünfte  5U  lehren,  aber  er  ift  allgu  l^artndcfig,  je  nun,  fo 
fe^  e§,  SBagner  ift  !tug,  unb  trirb  fid^  felbft  9?at^  fct)affen. 
^a  er  fa^,  hai  er  feft  unb  an^attenb  fct)Iief,  gieng  er 
nad)  bem  ©c^ran!,  [5]  njo  feine  geheimen  ̂ ücf^er  tiernja^rt 
lagen,  ofnete  felben,  unb  ha  if)n  eben  bie  Sangemeil  ptagte, 
na§m  er  ein§  berfetben,  rücfte  fic^  einen  ©tul}l  ju  bem 
2ifd)e,  unb  begann  emfig  §u  tefen.  SSag  er  (a§,  ift  un§ 
unbefaunt,  boc^  mugte  e§  i^m  öortrefüc^  besagen,  benn 
ptü^tic^  \\)xanQ  er  frcubetrun!en  ouf,  je^t  l^ab  icö§,  rief 
er,  unb  nun  foü  unb  mug  mir  alleS  treftid)  gelingen. 
9iafd)  fa^  er,  ob  ̂ ^auft  noc^  fc^tief,  ergriff  eine  geber, 
unb  fc^rieb,  fic^  oft  nac^  bem  Si^tafenben  umfe^eub,  bei? 
na§e  eine  l^albe  ©tunbe  au§  bem  S3uc^.  3e|t  mar  er 
fertig,  \>a^  93ud)  mürbe  fd)nell  mieber  an  Ort  unb  (Stede 
gebrad)t,  bie  Schrift  forgfditig  im  33ufen  »erborgen,  unb 
unfer  SSaguer  mar  htn  gangen  Xa^  bei)  t^auften  nid)t 

fi^tbar. 
greubetrun!en  mar  er  §u  htn  ©efd^rten  feiner  Cuft^: 

bar!eiten  geeilt,  fc^melgte  ha  in  Subct  unb  greube,  unb 
lieg  ftd)§  oft  beutlid)  mer!en,  hai  etroa§  mic^tige»  in  feinem 
gnnern  üorgel^e,  unb  üerfidjerte  oft,  menn  man  öon  ber 
tiefen  ̂ enntnig  gauft§  fprac^,  mit  bebeutenber  SQhene,  ha^ 
e§  S[Rdnner  gdbe,  bie  öietteic^t  in  !ur§en  geigen  merben, 
ha^  fie  i^m  d^ntic^  merben  !6nnten. 

W  ber  5(benb  ̂ eranbrad),  unb  SBagner  [6]  fi^  jiem? 
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lid)  9JJut^  uttb  ©ntftfjtoffen^eit  getrunfen  ̂ atte,  öerlieg  er 
feine  @efd§rten,  unb  eitte  fo  fc^tieü,  bog  bie  ©o^Ien 
brannten,  au§  ben  X^oren  ber  ©tabt.  gauft  ̂ atte  nntüeit 
SSittenberg  ein  fleineg  2anb^an§  gentiet^et,  el^emal  genog 
er  oft  bort  grofeeS  S^ergnügen,  je^t  bliebe  bereite  lange 
unbefu(i)t  nnb  obe.  Sßagner  ̂ atte  fid^  nnn  biefen  Drt  §u 
feinem  Unternehmen  au§erfe^en.  @§  Wax  finftere  $yiact)t, 
al§  er  bort  anlangte,  fc^marj  Giengen  bie  SÖSoIfen  om 
|)immet,  ein  für^terlic^er  @tnrm  burc^brangte  ̂ k  SSipfet 
ber  93dume,  nnb  ba^  ©edd)^  ber  S^ac^teulen  üon  bem 

^irdi^ofe,  ber  noj^e  am  Sanbgute  njar,  tonte  grdgtid^  bnrd^ 
bie  ftille  ̂ ^infterniß  herüber.  SBognern,  ber  noi^  nic^t  bie 

§n  fotc^en  beginnen  erforberti^e  @ntfd)Ioffen§eit  befaß, 
erfd^rad,  nnb  er  tt)ürbe  tüa^rfdieinli^  nnoerridjteter  ®inge 
rüdgefe^rt  fe^it,  l^dtte  ntcf)t  ber  ̂ ufig  genojgene  SBein 
i^m  met)r  Wnif^  nnb  n)eniger  Überlegung  gegeben.  @o 
troifete  er  !iii)n  bem  a^nbenben  ©rfiauer,  ber  i^n  bur^fto^, 
unb  eitte  auf  ben  ̂ ir^^of,  beffen  SJJauer  nur  tüenige 
Schritte  oon  einer  alten  @(f)eune  entfernt  mar,  bie  ba§ 
^n\)t  oon  i^auftg  Sanbgut  au§macl)te.  S^temanb  fa^  ben 
nächtlichen  ̂ ü^nen,  er  [7]  überftieg  leidjt  hu  niebere 
SJlauer  be§  ̂ irc^^ofe§,  unb  t)a  ber  ©d^ein  ber  Sam|3e,  bie 
in  ber  XobtenfapeUe  brannte,  i^n  balb  ficf)tbar  mar,  fo 
ftieg  er  f^neU  über  bie  §ügeln  ber  ©cfjtummernben  !^in, 
unb  eilte  ber  Kapelle  gu,  ber  ÖJattern  mar  nic^t  gefc^toffen, 
benn  Xobtengerippe  finb  fein  ©egenftanb  für  lüftige  SS)iebe, 
er  üfnete  i^n  alfo,  unb  fuc^te  nac^  einem  ©egenftanb,  ben 
er  ()ücl)ft  nüt!)ig  §u  feinem  Unternel)men  beburfte.  3n  einer 
@cfe  ber  ̂ aptUt,  ftanb  nun  ha§>  Sitb  be§  ̂ obe§  rec^t 
furct)tbar  unb  einbringenb,  ein  mir!üct)e§  ®eri|3pe  mit  ̂ rat 
§ufammengcfe^t,  ta^  aber  oermutt)(ic^ ,  au§  SJ^anget  beS 
ünfen  ©c^entelbeing  oon  bem  9JJafc!)iniften  mit  smet)  rechten 
begabt  morben  mar,  unb  trug  eine  fiütjerne  ©anbu^r  unb 
eine  ©enfe.  ®ieg  mar  für  SBagnern  ein  ermünfdjter  ?5unb, 
er  marf  @anbu!)r  unb  ©cnfe  meg,  tub  fic^  ben  ̂ noc|en^ 
mann  auf  bie  ©djutter,  ergriff  bie  üampe,  unb  manberte 
mit  feiner  fctiaurigen  93eute,  fo  mof)tgemutf),  aU  ob  er  ein 
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rei^enbe§  9J?dbrf)en  trüge,  mieber  öon  bannen,  fo  fdinell, 

'Dai  bet)  jebem  gci)Itr{tle  über  ©ügel  unb  ̂ nr(i)en  bie  ̂e^ Beine  feiner  Saft  fürd)ter(icf)  flapperten. 
Ungeftü^rt  tarn  er  nun  nad^  ber  alten  [8]  (Sdieune, 

\)a  lieg  er  ben  ̂ nodienmann  finden,  fo§  nm^er,  ob  alle§ 
gel^euer  fet),  nnb  ba  außer  beut  lauten  (Sturme  fid)  nichts 
regte,  50g  er  feine  ©c^rift  au§  bem  93ufen,  unb  begann 
fi^  nac^  felber  jur  93efd)iü5rung  üorjubereiten.  SDer 
Sauber!rei§  mürbe  formtirf)  gemacht,  bie  ?^iguren  ouf  ben 
Soben  gejei^net,  unb  nun  fotlte  t)a^  große  2Ber!  beginnen. 
SBagner  begann  mit  lauter  ©timme  bie  93efcf)n}orung§j; 
formet  §u  lefen,  feine  §aare  ftrdubten  fic^  allmdt)licf) 
empor,  benn  je^t  fd^ienen  i^m  bie  Oorfommcnben  ©dimüre 
toeit  U)ir!)amer,  al§  er  im  5tbfc^reiben  bemerft  ̂ aik,  fein 
5Iug  fiel  auf  ha§>  ©erippe,  auf  t>a^  er  feinen  %n^  ̂ ielt, 
unb  e§  fc^ien  ficö  §u  regen  unter  if)m,  ©d^auber  über? 
riefelte  i^n,  er  fa§  fic^  beben!(id)  um,  unb  mdre  gerne 
oon  feinem  Unternehmen  abgeftanben,  aber  e§  fc^ien 
bereits  ju  fpdt  ju  fetju,  ein  fürd)terlict|e§  S3raufen  tonte 
ring§  um^er,  e§  ̂ eutte  fdjrerflic^,  unb  SDonner  unb  S5Ii^ 
fuhren  au§  ben  fdimar^en  SBoIfcn  be§  |)immelö,  unb 
fd)ienen  il^n  in  jeben  äugenbtid  §u  jerfi^mettern,  ha^ 
®eri|3pe  regte  fid)  je^t  mirÜic^  unter  i^n,  unb  0  be§ 
©d)auber§,  ̂ ob  ben  ̂ noc^enfopf  gegen  Söagner  empor  I 
unb  ein  bum|jfe§  Saß  ah,  laß  ah,  brang  gleic^fam  ai\^ 

beffen  SJJunbe  —  bieß  {)ielt  SBag?  [9]  ner  nun  nic^t  Idnger 
me^r  au§,  er  ließ  mit  jitternben  ©liebern  bie  ©d)rift 
finfen,  fie  fiel  außer  ben  ̂ rei§,  unb  mar  fc^nell  oon  einer 
jifc^enben  ̂ (amme  Oer^e^rt.  SSagner  blidte  mit  ftarrenben 
5lngen  um^er,  unb  mollte  fein  §eit  in  ber  Stud)t  fud^en. 
5lber  nod)  erinnerte  i^n  ber  ©ebanfe  an  bie  ©efa^r,  bie 
i^n  fc^nell  erreichen  mürbe,  menn  er  ben  3öuber!rei§ 
tertieß,  unb  er  ftanb  jagenb,  unb  mußte  nic^t  fRai^  noc^ 
§itfe.  (Sr  glaubte  Xroft  in  ben  ©ebanfen  §u  fiuben,  \)a% 
mit  5lnbruc^  be§  XageS  fi^  feine  9^ott)  minbern,  unb  er 
ungel^inbert,  ba  er  bie  S3ef(^morung  uid)t  fortgefe^t  ̂ atte, 
rüdfc^ren    !6nne,    unb    bef(|(oß    ba^er   ben    S^ertauf   ber 
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9^ac^t  mit  !(opfetiben  ̂ erjen  tteben   bem  ©erippe  ju   er^ 
tüarten. 

^eutlid)  merfte  er,  \)q^  bie  ©elfter  ber  ̂ oHe  i^n  bereite 
untgaBen,  «nb  nur  njenig  tne^r  gefehlt  ̂ atte,  fte  i^n  fic^tbar 
ju  tnadjen,  e^enial  glaubte  er  biefen  ̂ lugenblic!  faum  er* 
tüarten  ju  fonneu,  i^t  n3iinfd)te  er  fte  taufeub  äJJeiten 
tiefer  in  ben  5lbgrunb  ber  §ütle,  aber  fie  Ratten  n)o!)I 
feine  93efc^n)orung  nic^t  feiner  i|igen  Sage  bebenft,  f^recflid^ 
brauste  e§  unouf^ürlirf)  um  i^n  lEier,  pfif  mit  burd^* 
fc^neibenben  ̂ one  neben  feinen  D^ren  tiorüber,  unb  [10] 
öom  oftmaligen  (Srfc^üttern  fdiien  bie  ©c!^eune  §ufammen* 
juftürjen,  unb  i^n  unter  if)re  krümmer  §u  begraben. 
SBagner  UW  an  allen  ©liebcrn,  er  lieg  fic^  neben  bem 
®eri|)^e  nieber,  unb  h^ätt  mit  bet)ben  Rauben  feine  Singen 
gu,  um  e§  nid)t  anfe^en  gu  bürfen.  D  ic^  unglüdlid^er 
feufjte  er,  n)a§  1:)ab  id)  gettjan,  tüie  foH  ic^  nun  bem 
SSerberben  entrinnen,  Ujerben  fi^  aud^  bie  ©eifter  ber 
§oIIe,  bie  mi^  umlagern  mit  5lnbru^  be§  Xage§  öer* 
Herren  ? 

9^ein,  nein,  brüllte  e§  l^unbertfad^  uml^er,  \)n  ̂ aft  un§ 
befrf)n)oren,  \)a  bu  aber  nirf)t  9JJut^  ̂ atteft,  un§  ju 
bdnbigen,  \)a  bu  un§  nidjt  befehlen  fannft,  t)on  bannen 
ju  tüeic^en,  fo  motten  mir  bic^  unauf^ortid)  umlagern,  bi§ 
i)n  Dergmeifeinb  unb  o^ne  §itf  geenbigt  ̂ aft.  ̂ iefe  troft* 
reichen  SSorte  minberten  nun  freljlitf)  2öagner§  @ntfe|en 
nirf)t,  e)§  mehrte  fic§  mit  jeben  Slugenbtide,  unb  er  glaubte 
!aum  bcn  5Inbruc^  be§  STageS  ermarten  p  fonnen.  Sll§ 
nun  attmdfjlid)  ein  {)alber  @cl)lmmer  aii^  Dften  ̂ erüorbrac^, 
unb  e§  immer  lidjter,  unb  lidjter  mürbe,  ba  fdimanb  \)a^ 
©erdufd)  um  it)n  l)er,  unb  er  begann  neuen  9JJutI)  unb 
©Öffnung  ju  fc^upfen.  (SJetroftet  rirf)tete  er  fid)  i^t  m\)ov, 
unb  fud)te  bur^  fd)nette  %\nd)t  fic^  gu  retten,  aber  ber 
ungtüdtid)c  t)aik  faum  [11 1  bie  @|)i^e  feine§  gugeS  über 
ben  ̂ rei§  gefegt,  \)a  fähigen  fd)arf  glü^enbe  stauen  in 
feinen  ?^u6,  unb  üermunbetcn  i^n  big  auf  ben  tnod^en. 
SBagner  jog  fdjretjenb  ben  gufj  jurüd,  ba§  33tut  trenfelte 
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l^eftig  ̂ erob,  er  fon!  erfcfirorfcn  in  ben  ̂ rei«,  unb  üerbonb 
ftc^  bie  SSunbe  mit  feinem  Xurfie.*) 

®er  @cl)mer5  ber  SBunbe  unb  bie  5Ingft  über  feine 
Sage  marterten  nun  ben  e^ema^t  fo  fu^nen  in  gleich 
großem  @robe.  @r  §atte  fein  ©dimerbt  bei^  bem  heftigen 
(Sc^merj  ber  SSerte^ung  fallen  getaffen,  e§  fiel  jur  §dlfte 
auger  ben  £rei§,  i§t  moltte  e§  Sßagner  auf()eben,  unb  ber 
auffen  liegenbe  X^eil  fiet  mie  abgefc^nitten  meg.  ̂ eutlic^ 
fa^  er  alfo,  bog  auffer  feinem  Greife  SSerberben  i^n  fieser 
erh)arte,  unb  ia  er  feine  Hoffnung  §ur  9ftettung  ̂ atte, 
lüeit  biefer  übe  ̂ ^eil  ftet§  üon  SO^enfd^en  unbefuc^t  blieb, 
fo  njar  i!^m  ber  Xob  |ier  gemig,  er  mollte  aber  menigften§ 
nid^t  öon  @atan§  flauen  jerriffen  merben,  blieb  ba^er 
ru^ig  in  feinem  Streife  fi^en,  unb  Ijarrte  [12]  n^einenb,  unb 
me^eftagenb  feinem  (Snbe  entgegen. 

*)  ̂ n  ber  in  meiner  35orrebe  bcrüt)tnten  9lu§p[Qbe,  mürbe 

SSagnern  ber  gan,^e  SSorfuj'i  Qbi3er)aiien,  utib  ber  ̂ Serfaffer  fanb  e§ gait;^  wn^rfdieinlidi,  ba^  25agner  bvel)  Xag  mit  bem  nbgefiauenen 

feu^  ot)ne  lueitern  Schaben  in  ber  (Sd^eune  Uermeilte.  ̂ *^) 



[27]  SSierteg  ̂ a^itet. 

SSagnerS  gute  %^at,  unb  ©lenK 

(Siegen  9Jlittag  le'^rte  er  in  einem  etenben  5)orfe  ein, 
ba  fe^te  er  fic^  auf  bie  S3an!  üor  bem  2Birt^§l)aufe,  unb 

fa^  in  bie  fc^one  ©egenb  —  eine  ̂ ntfc^e  roHte  öorbet), 
nnb  florte  [28]  i^n  in  feinen  angenehmen  ®eban!en  — 
fie  tüar  tioüge^fropft  üon  Wienern,  tüelc^e  ber  §err  gleid^ 
feinen  otogen  gur  ̂ arabe  fütterte,  ein  Wann  rei^  in 
@o(b  gefieibet,  faß  brinnen,  in  mo^tlüftigen  SSe^agen 
ba^ingeftredt,  ber  gw^^i^ann  ̂ ielt,  unb  fragte  bet)  einem 
S3auern,  um  hit  näd)\it  ©traffe,  tüd^renb  bem  froct)  ein 
SBeib  mii{)fam  gebeugt  einher,  trug  ein  !(eine§  ̂ inb  an 
ber  SSruft,  bre^  ̂ atb  nadte  größere  ̂ inber  gingen  neben 

i^r  '^er,  unb  meinten  gteic^  ber  HÄutter,  junger,  unb  (Stenb 
nagte  an  i^ren  ©erjen,  unb  mar  fo  fennbar  auf  i^rer 
(Stirne  abgebrüht,  act)  ̂ a^  @ott  ha§>  §er5  biefe§  reid)en 
9J^anne§  rührte,  fprac^  ha§>  SSeib,  ha  fie  eben  SSagnern 
tJorbe^  gieng,  nur  mit  einem  Soffel  Suppe  mürbe  er  mic^ 
erquicfen,  brel)  Xage  ̂ aht  ic^  unb  meine  ̂ inber  nic^t§ 

marme§  gegeffen  —  fie  ging  §um  SSagen,  unb  2Bagner§ 
93Iic!e  folgten  i^r  —  aU  ber  reid)e  §err  ba§  Söimmern 
t)ernaf)m,  ha  fu^r  er  auf,  nnb  fein  ÖJefic^t  legte  fic^  in 
galten  be§  Unmutf)§.   9^irgenb§  ̂ at  man  Sfln^e,  üon  93ettlern. 

®a§  2Beib.  D  §err,  5(rmutf|  unb  9^ot§  ̂ errfdjt  auc^ 
überall. 

®er  $err.  ̂ ^ommt  euerer  5(rmutl)  mit  5(rbeit  ju 
|)itfe. 

Literaturdenkmalo  150.  3 
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[29]  ®a§  SBeiB.  2Bq§  fatin  icö  arbeiten  Ut)  üier 
^inbern,  o^ne  SJJann,  a6)  erbarmet  euc^,  nur  um  ettt)a§ 

toarmeg  für  meine  steinen,  fie  loben  ju  funnen  —  bitt 

id§  euc^  — 
®er  §err.   SBer  ttjar  ber  9}iann? 
SDa§   SSeib.    (schweig,   unb   feuffete.) 

®er  §err.   («mit  raupen  3;one)  h)er  n)ar  ber  9J?ann? 
©in  ̂ auer.  (ber  wnju  trat)  (Sr  tüar  SSermalter  im  ®orfe, 

lebte  uuorbentlid),  griff  bie  ©etber  ber  §errfc^aft  an,  unb 
n)urbe  öor  einigen  Xagen  gegangen. 

®er  §err.  @o,  unb  ic^  foH  bie  nic^tgioürbige  S3rut  eine§ 

©c^urfen  unterftü|en  —  foI(f)e§  ©ünbenüol!  mü.  nod^ 
Erbarmen  erflehen,  in§  gudit^au^  follte  man  fie  bringen, 
bamit  fie  ni^t  anbern  Seuten  jur  @c!^anbe  um!^erlaufen. 
gat)r  fort,  ̂ utfclier.  —  ̂ er  SSagen  rollte  fort,  jitternb 
unb  bieid^  ftanb  ha^  Söeib  \)a,  i^r  93lic!  ftarrte  gegen 
§immel,  unb  eine  bicfe  Xf)rdne  ftanb  in  ben  5lugenn)in!eln, 
bie  öor  ©roße  be§  Sc^mer^en^  nic^t  ̂ erabrinnen  !onnte.  — 
3d^  ̂ ab^  nic^t  öerbient,  fpra^  fie,  uic^tÄmürbig  mar  ic^ 
ni^t  —  !ommt,  ̂ inber,  !ommt,  id)  trage  unüerbient  mit 
eud^  be§  ̂ ater§  ©c^ulb.  ®er  S3auer  judte  bie  5lc^fet, 

unb  gieng,  aber  Sßagnern  ̂ tte  ̂ a^  ®e^  [30]  fprdc^  burc^ 
bie  @eete  gefc^nitten,  ̂ aftig  fprang  er  auf,  ergriff  bie  §anb 
be§  SBeibeg,  unb  fa^  i^r  ftarr  tn§  ®efirf)t.  —  SeQ  ®ott 
rief  er  enblici),  ein  folc^eg  ®efirf)t  !ann  ni(i)t  lügen,  bu  bift 
unfc^ulbig,  SBeib,  an  beine§  9)Zanne§  SSerbred^en. 

SDa§  SSJeib.  @ott  meig  e§,  ber  mic^  unb  meine  ̂ inber 

batb  ju  firf)  nel}men  mag  —  bie  9Jlenfc^en  t)aben  mic^ 
otine  Erbarmen  üon  fid)  geftoffen. 

Söagner.  9^irf)t  fo,  SBeib  ni^t  fo  —  bulbe,  fo  tauge 
bu  bulben  fannft,  unb  menn  e§  ju  arg  mirb,  fo  —  bodj 
maS  mill  id)  fagen,  ha  !auf  S3rob  für  bi^  unb  beine 

^inber.  —  |)afti'g  griff  er  in  bie  Xafc^e,  er  jd^tte  ni^t, er  brüdte  i^r  bie  ©anb  OoII  mit  ©olbftüden,  nur  jme^e 
maren  no^  barinn  geblieben  ju  feinen  Unterhalt,  ha^ 
SSeib  moHte  fpred)en,  Staunen  ̂ ielt  i^ren  9)?unb  gefeßelt, 

fie  moßte  jurüd  geben,  ba§  üiete  unoerbiente  ®elb,  unb 
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ber  tüo'^tt^dtige  lieber  War  nt^t  me'^r  \)a,  tüax  fd^on  tonge 
fortgeeilt,  naö)  bem  na^en  goffte,  biefer  tüar  i^m  tniÖ? 
iommen,  bettn  e§  begann  njteber  büfter  in  feinem  ̂ erjen 
§n  n)erben,  ha  UJorf  er  fic§  in§  ©eftri^^pe  ̂ in,  nnb  feufjte 
tief,  fprad^  niii)t§,  feine  @tirne  log  in  Lüftern  galten,  er 
füllte  \)a^  eble  feiner  X^at  nic^t,  [31]  nur  bie  Seiben  ber 
3}lenfd)^eit  umftirrten  feine  @eete,  nnb  fc^njarje  S3itber 
fc^tüebten  öor  it)m  üorüber. 

^er  @turm  im  g^neren  legte  fic^,  naä)  bem  @turm 
n)irb§  Reiter  nnb  auc^  SSagner§  @eel  n)ar§,  er  fe|te  ge=: 
troft  feinen  SSeg  fort,  unb  langte  fparfam  lebenb  am  §ofe 
be§  S^urfurften  an.  ©ein  §er§  ̂ ieng  nun  feft  an  ber 
tabenben  Hoffnung,  er  fucfjt  mit  bem  S^urfürften  ju 
fpred)en,  aber  e§  tjergingen  mehrere  Xage,  unb  e§  gelang 
ii)m  nid)t.  ö^emat,  ha  er  nod)  mc^r  SSermogen  befaß, 
!am  er  mit  größeren  Slnfe^en,  je^t  aber  mar  fein  SRocf 
üon  ber  9fteife  üerriffen,  ̂ ürftigfeit  fa§  man  bei^m  erften 
5lnbticfe  an  i^m,  unb  ber  gutritt  mar  i^n  öermeigert. 
^ie  §of(inge  hielten  fic^§  jur  Unehre  i^n  gu  Igoren,  üiet 
meniger  i{)n  §u  melben  —  SBagner  fc^Iid^  traurig  nac^ 
bem  (Stubben,  ha^  er  fi^  gemietet  l^atte,  unb  beffen  SJJiet^e 
ju  be^afilen  er  nid)t  im  ©taube  mar.  ̂ er  Wann,  bem 
bie  ©tube  geborte,  \a^  fein  (SIenb,  er  forf^te,  unb  lie^ 
i^m  einen  ̂ oä,  um  anftdubiger  be^  §of  erfc^einen  §u 
füunen,  o  2Bagner§  §erj  blutete  hti  jeber  ̂ rdnfung,  bie  er 
ertragen  mußte,  unb  nie  mar  er  fd^ig  ha^  ebte  einer  X^at, 

nur  'oa§>  abfc^recfenbe  berfelben  gu  \\i^kn.  5I(§  er  nac^  §of 
[32]  !am,  nannte  er  enblid)  feinen  ̂ a^men,  ben  er  öor|er 
gn  Derfc^meigen  befc^toffen  ̂ atte.  ̂ ie  ̂ atiHofen  Wiener 
blicften  nur  mit  ̂ o^nifcfien  Singen  nacl^  i^m,  burd)  öiete§ 
S3itten  getaugt  i^m  eubliif)  einem  mitleibigen  9J?ann  ju 
geminnen,  mitteibig  im  S5er^dttniffe  gegen  bie  anbern,  er 

melbete  iC)n  bet)m  ß^^urfurften  —  aber  beffen  ebte§  ̂ erj 
mar  öon  SBagnerS  geinben  bereite  gegen  it)n  eingenommen, 
bie  SSerbrec^en,  bie  man  it)m  jur  Saft  legte,  maren  fo  üor=: 
getragen,  ha^  fie  ©tauben  finben  mußten,  unb  ber  (5;f)ur== 
furft  fanbte  it)m  ein  unbebeutenbeg  ©efc^enf,  unb  tieß  iljm 

3* 
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fagen,  er  fortne  i§n  öor  i|t  ntd^t  unterfingen,  unb  fel^e  e§ 
gerne,  njenn  er  fein  Sanb  üerttege,  fein  ̂opf  ftiürbe  i^m 
überall  Unterhalt  berfrfiaffen.  2ßie  t>om  S[)onncr  gerührt 
l^orte  SBagner  biefe  33ot^frf)Qft,  er  fonnte  ni(i)t  fprec^en,  benn 
er  fa^  in  einem  51ugenblic!e  nlle  feine  Hoffnungen  jer^ 
trummert  —  me^r  mafc^inennidffig  aU  UjiHfü^rlicf)  na^m 
er  ha§>  ßJefc^enf,  unb  fc^obg  in  bie  %a\6)t  —  rt)ie  er 
§urücE  naä)  §aufe  tarn,  n)u§te  er  nid)t,  er  fanb  fid^,  ha  er 
ernjac^te,  auf  ein  Soger  ̂ ingeftredt,  unb  einen  %x^t  be^ 
i^m,  ben  fein  9}liet^§!^err  !^atte  fommen  laffen,  benn  SSagner 
njar  üor  ©c^reden  an  ber  treppe  o^nmdd^tig  §ufomntenge? 
[33]  fuufen.  2öilb  blidte  er  untrer.  —  3c^  banfe  für 
i^re  9}?ü^e,  fprac^  er  pm  Slr^t,  aber  ic^  !ann  i^re  §itfe 

nic^t  annehmen.  —  SSarum  ba^"^  —  ̂ d)  fann  fie  nic^t 
bejafjlen.  —  ̂ a  fo,  nturmeüe  ber  Slr^t,  ergriff  feinen 
§ut,  tt)ünfrf)te  batbige  ©enefung,  unb  üerließ  t>a^  gimmer 
—  Söagner  flieg  ein  Iaule§  ®etdcf)ter  au§,  o  e§  toar  ein 
n)i(be§  ©cldc^ter  —  e§  fa§te,  mel^r  aU  bonnernbe  ̂ ^lüd^e 
in  fid).  @r  griff  öon  ungefd^r  in  bie  Stodtafd^e,  er  fanb 
\)a§>  ©etb,  Voa§>  if)m  aU  Ö5nabe  unb  5lbfertigung  gereicht 

n)orben  tvar  —  'ocx^tx^tn  @ie  ben  ©c^recEen,  ben  \6)  3^nen 
inacf)le,  fprac^  er  ̂ um  §errn  be§  3imnier§  —  tvk  öiet  bin 
i(f)  S^nen  fd)utbig? 

®er  Wann.  §at  ber  (S^^urfürft  i^re  93ille  erl^örl? 
SSagner.  D  er  n^ar  fe^r  gndbig  —  ujie  biet  bin  ic^ 

f^ulbig  ? 
®er  aJJann.  ̂ re^  ©utben. 
SBagner.   S^e^men  @ie. 
5)er  SQZann.   ®a§  ifl  nie^r. 
SBagner.  9le§men  fie,  unb  bieg  and),  ifl§  ̂ intdngtic^ 

für  biefen  SfJod. 
^er  9Jlann.  @ie  begasten  ju  gut. 
SBagner  fci^tnieg,  nal^m  feinen  93ünbel,  brüdte  bem 

5nten  hu  §anb  unb  gieng  fd^Ujei?  [34]  genb  tion  bannen. 
Wlit  3^ott),  mit  SSerjtüeifhmg  Idmpfenb  burd)flreifte  er  ha^ 
Sanb,  unb  micb,  tt)o»  nur  immer  moglid)  luar  ber  SReufc^en 
(SJefeUfc^aft.    ̂ nbüc§   ging  feine  S3aarfc^aft  5U  (S^nht,   er 
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^otte  fid)  fdjon  einige  Xage  mit  SSaffer  imb  SSalbfrürfiten 
gelabt,  t|t  luor  i^nt  nidjt  inel)r  mogtid),  beffere  ̂ oft  §u 
entbel^rett,  utib  tüo  follte  er  bieg  ̂ erne^men,  foöte  er 
betteln  —  betteln,  o  e§  ift  ein  fd)rec!(tc^e§  SBort,  unb 
nod)  fc^mer^^after  ift  ha^  gehjo^nlidje  §elf  ÖJott,  \>ai  bem 
S3ittenben  §n  il)eit  tüirb,  i^n  nid)t  tobt,  n)enig  troftet. 

Söagner  bettelte,  unb  erl^iett  !aum,  fid)  93rob  ju  faufen 
—  fein  §er5  jtüar  h^d^renb  bem  bern)itbert  —  unb  fd)tt)ar§e 
3been  bemächtigten  fic^  feiner  ©eele. 



'!^k  Söunber^jaftcttc. 

[100]  9^ad)  mehreren  üergnügten  Stagen  befd^Iog  SBagnei 

aB^ureifeett,  unb  überlegte,  iüie  er  benn  ben  gefälligen  ̂ -8e^ 
tDo^nern  2ßien§  für  i^re  ertüiefene  greunbfc^aft  ban!en  fonne. 
@ben  fag  er  barüber  nad}ben!enb  in  feinem  ©emac^,  aU 
Sodann  mit  lautem  ©eldc^tcr  §ur  X^üre  herein  ftür^te,  fid) 
auf§  Sager  f)intt)arf,  unb  [101]  fic^  öom  heftigen  Sadjen 
!aum  er|o^Ien  fonnte. 

SBagner.    9^un  tpa§  Tac^t  benn  ber  9^arr  fo  gen)aUig? 
3of)ann.   Sa(^e  mit  93ruber  5Jlorr,  e§  galt  un§  bel)ben. 

SBagner.   Qo^ann  — 
3o^ann.  go  \a  —  e§  ift  jum  ̂ ranflac^en,  tvix  ̂ oben 

un§  einen  fdionen  Spanien  eriüorben. 
SBagner.   9Zun? 

3o^ann.  Sag  bir  nur  erjd^Ien,  nid^renb  'on  bein 
bel}agüd)e§  3aufenf^tdf(^en  ma^teft,  fc^tid^  ic^  niüffig 
um^er,  unb  !am  an  ha^  Ufer  ber  SDonou,  \)a  fagen  smifd^en 

!^o!^en  93dumen  me'^rere  Ferren  unb  jDamen,  unb  furj^ 
tt)eilten,  ha  bieg  ganj  nad^  meinem  ©efc^made  lüar,  tüoöte 
id)  eben  !f)inei(en,  aU  mid)  ber  (SJebanfe  befiet,  tag  bod^ 
fe|en,  ob  fie  benn  nidit  au^  öon  bir  ettüa§  fpredien. 

SBagner.    ̂ er  ̂ orc^t,  ̂ ort  fein  eigene»  Urteil. 

Sodann.  D  bu  bdtteft  fc^on  aud)  ju^oren  fonnen  — 
ic^  fonnte  mic^  hinter  ©ebüfc^  unb  alten  ©ot^merfe  fügtic^ 
fo  na^e  ̂ infc^teic^en,  bog  id^  jebe»  i^rer  Söorte  beuttic^ 
üer^  [102]  nommen,  unb  tvk  iä)^  gebadet  Ijahc,  war  ha^ 
©efprdd)  üon  un§  bet)ben. 
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SSagner.   SBtrÜtd^?  nun  unb   tt)o§  fprad^en  fie  benn? 
3ot)ann.  (ra^eub)  @oflff§  gleich  fioren,  jie  lobten  unfere 

^urjtDcit,  beine  feine  2eben§art,  unb  beinen  9teic^t§unt, 
l^auptfdc^tid^  ̂ riefen  fie  unfere  @eftf)ic!(id)!eit,  ©efeUfd^aften 
ongenel^m  §u  unterhalten.  Qa  \>a^  ift  n)a^r,  fprai^  i^t 
ein  §err  in  einer  langen  $eruque,  nac^bem  man  lange 
genug  öon  biefem  unb  jenen  geptaubert  l^atte,  ja  ba^  ift 
tt)af)x,  f))rac|  er,  ftanb  auf,  unb  ftric^  fid)  am  ̂ inn,  fid^ 
über  feinen  guten  Gebauten  felbft  §u  fc^meid^etn,  tt)ir 
fonnen  un§  glüdürf)  ))reifen,  an  Unterhaltung  fe^(t§  un§ 
im  lieben  SBien  nid^t,  benn  nun  ̂ aben  tüix  gar  um  §tt)ei 
|)an§n)urften  me^r  in  unfern  SJJauern. 

SSagner.  (aun^ringenb)  2Ba§?  go^ann,  mnn  H  lugftl 
Sodann.    @o  tüabr  i^  lebe. 
SSagner.  9^un  fo  Upart,  ben  n)ttt  id)  am  ̂ inn  fragen, 

ha^  er  an  micf)  beulen  foH,  unb  n)a§  fprad)en  bann  bie 
übrigen  ? 

3o^ann.  Söie  ein  S3ienenfc^U)arm  l^üpften  fie  in  bie 

gö^e,  !(atfd)eten  in  bie  §dnbe,  unb  jubelten  laut.  —  SDa§ 
ift  fcjon,  t)a§  ift  fc^on,  [103]  riefen  fie,  bie  SJ^db^en 
jnjitfc^ernb  mt  bie  SSogelein,  unb  bie  §errn  taut  Iad)enb, 
t)ai  ber  93auc^  ujadelte.  —  ütec^t,  red^t,  frfirie  ein  SBinb:^ 
beutet,  fo  motten  tüxx  fie  !ünftig  nennen,  unb  ber  ̂ Jlamen, 
bie  ̂ mi)  §an§tt)urften  tonte  nun  überalt  öon  tauten 
©etdd^ter  begleitet,  ̂ d)  fc^tict)  mid)  ganj  natürtict)  baüon, 
benn  ic£)  toürbe  eine  üerbammte  9lotte  gefpiett  ̂ aben,  n)enn 
ict)  l^eröor  getreten  mdre,  unb  eitte,  bir  fogtei^,  t>k  gemad^te 
(Sntbecfung  gu  hinterbringen. 

Söagner.   (mit  t?erbiffener  söutf))  ®an§  rectjt,   ganj  red)t  — 
(auf  unb  a&ge^eub,  unb  ̂ (ö^Hc^  laut  auftac^eub)    ̂ ^^t    t)ab     i^§.     — 
®a§  h)irb  ein  ftja^rer  ̂ an^murftenftreid^  werben,  ̂ omm 
Sodann,  !teibe  bid)  um,  h)ir  ̂ aben  tjeute  öiete  93efud^e  $u 
machen. 

Sodann  öerna^m  auf  feine  Sragen,  nid^t^  n)eiter§, 
unb  orbnete  feinen  Stnjug.  ©obatb  fie  bereitet  ioaren, 
rief  SBagner  ben  Xeufet,  unb  bcfat)t  it)m,  an  atte  bie  Drte, 
h)o   er  ttiegen  Slür§e  ber  gcit  nid)t  t)inget)en   tonne,   §u 
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eilen,  unb  5l(t  uttb  jung,  n)a§  er  nur  ouftreiben  fonne, 
auf  morgen  §u  einem  ̂ rdditigen  SJla^te  ju  laben. 

Sodann.    SBillft  ein  ©egenftücf  Don  SSittenberg  tiefern  ? 

[104]  SSagner.  @o  etmaS  d^nlic^e§,  boc^  "oa^  föirft  bu 
fd^on  fe^en. 

Sol^ann.    Unb  n)a§  foll  ic^  für  eine  'SioUt  fpieten? 
Söagner.  (ntter  ladjenb)  2Bir  tüollen  bie  §ann§n)urften 

üorftellen. 
9lun  eilte  er  ju  allen  S3e!annten,  unb  lub  fie  auf 

SJiorgen  ein,  ber  Xeufel  lief  tro^  einem  Saufer  in  alle 
^dufer,  tüo  er  nur  Wn^k,  bog  Sßagner  ̂ ingefommen  toar, 
unb  lub  alle§  auf  9}Jorgen  ein,  att  unb  jung  na^m  bie 
©inlabung  an,  unb  333ogner  feierte  öergnugt  nacf)  ̂ aufe, 
ha  e§  fc^on  fpdt  nad^  9Jiitterna^t  tnar.  (5r  Iie§  fic^  einen 
^rug  Siöein  geben,  unb  fpiette  mit  So^onn  unb  bem  Xeufel 

bi§  gegen  5lnbruc^  be§  iage§.  jDa  legte  er  fid)  jur  'tRni)^, 
e§  wax  bet)na^e  9)Mttag,  at§  it)n  ̂ o^ann  aufiredte.  SSirft 
i>n  benn  emig  fc^Iafen,  rief  er,  je^t  ift§  SJlittag,  unb  id) 
fet)e  jeben  ̂ 2lugenbtid  ber  5ln!unft  ber  ©dfte  entgegen,  unb 
in  unferer  ̂ iic^e  ift§  nod)  fo  finfter,  U)ie  in  einem  SleHer 

—  tt)a§>  foUen  tv'w  i^nen  benn  auffegen? 
SSagner.    2öo  ift  benn  ber  Xeufel? 
So^onn.  2öei§  n)at)rt)aftig  nic^t,  iüo  ber  Xeufetöfert 

l^eute  ben  gangen  Xag  ftedt. 
SSagner.    &r  tüirb  ha§  le^te  (55ebede  ju  rechte  machen. 
[105]  ̂ a  bin  ic^  neugierig  barauf. 
2)er  Xeufet.  (tömmt  leuc^enb)  ®a  bin  ic^,  ba§  tvax  eine  be^ 

fc§n)ertid)e  5Irbeit,  ift  fein  $au§,  ba§  ic^  nidjt  buri^frodjen  bin. 
go^ann.   Um  n)a§  benn? 
SBagner.    (t^n  unterbrec^enb)  ©(^UJCig.     (äum  Teufel)  ifet  jie^ 

ein  §an§n)urften!teib  an. 
S)er  Xeufel    SSagner  fe^  nid^t  totl. 
SBogner.    ̂ urtig  —  t)urtig,  bie  g^it  öerftreid^t. 
®er  2;eufel.    @o  l^ore  mid)  bod^  an  — 
SBagner.    ©urtig  jie^  bic^  an. 
3o^ann.  S^f  jö  —  ̂ «^  ̂ ^^^  ̂ i^  fomifc^er  ̂ an^tüurft 

fet)n,  fiaft  fd^on  red^t  SSagner  —  er  muß. 
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2)er  Xeufel.  SSart  SSagner,  id^  tüitt  birg  entgelten 

taffen  — 
SSagner.  3n  ber  3"^"«^  ifet  bin  id;  §err,  unb  bu 

@!(at)e. 

Sol^ann  (mm  gfenftec  laufenb)  ̂ tt  ̂ a6en  h)ir^g,  ba  {)dlt  fc^on 
ein  SBagen,  nnb  ein  bider  |)err  mit  feiner  t^eneren  @^e^ 

l^dtfte  unb  jlüet)  ©dn^c^en  öon  Xüdjtern  friec^t  ̂ erau§,  'i)a, 
^a,  l^a,  SSogner  —  SSagner  —  i^t  blieb  i^m  bie  ̂ eruque 
om  SÖßagen  ̂ dngen,  fie^  nur  ̂ er,  n)ie  fie  orbeiten,  \>a^ 
Ungeheuer  loögutüideln. 

[106]  SSogner.    Sfet  ift§  Seit  — 
®er  Xeufel.   3ft§  noc^  bein  n^irfüc^er  ©ruft  SSagner? 
SBagner.  §urligl  ̂ urtig,  ic^  bcfe^I  e§. 

S)er  Xeufel  gieng  brummenb  ujeg,  unb  Sodann  eitte  ouf 
SSagnerg  93efe^t  bem  f^rentben  entgegen.  S((§  er  burrf) 
ben  (Baal  mugte,  um  nac^  ber  ̂ re^^pe  §u  fommen,  fanb 
er  i^n  bereite  Ijerrtid^  zugerichtet,  unb  eine  ungeheuere 

%a\tl  ftanb  mitten,  mit  fitbernen  5luffd|en  be((f)n)ert  — 
i^t  tarn  er  an  bie  treppe,  unb  ber  bide  $err  fc^ob  feine 
Soft  mü^fam  hinauf.  S^^onn  empfieng  i^n,  unb  beridjtete 
i^m,  \)a^  firf)  SSagner  etn)a§  nupd^Iic^  befinbe,  unb  man 
au§  2Ingft  nid)t  Qdt  gehabt  l)aht  bie  ̂ üdie  gu  beftellen. 
—  5)er  §err  ta^te,  unb  bie  ®dn§djen  Xö^ter  Uferten 
mit,  aU  fie  aber  bur(^  bie  ̂ iic^e  giengen,  unb  \>a  meber 
Xopf  nod^  Heller,  auc^  fein  günfc^en  geuer  fa^en,  ha  blieb 

ber  bide  §err  fte^en,  unb  feuf|te  tief,  —  %i)  i(^  bebauerc 
§errn  SSagnern,  rief  er  feud)enb,  unb  fal^  feine  (S^cf)dlfte 
bebenfüd^  an,  bie  i^m  i^r  ̂ erstic^e§  SJJigfatlen  an  ber 
leeren  ̂ üd)e  burcf)  beuttic^e  Slicfe  §u  üerfte^en  gab. 

3of)ann  führte  fie  in  ben  <Baa\,  ̂ atte  aber  nid)t  geit, 
mit  i^nen  ju  fprecfien,  bann  je^t  [107]  famen  bie  ®dfte 
ja^treid)  on,  unb  tdrmten  bie  Xreppe  herauf  —  gofiaun 
ftanb  am  ̂ [)ore,  unb  berid)tete  jeben  ben  traurigen  Um^: 
ftanb,  feine§  glaubte  it)m,  alle  eilten  Idrmenb  über  bie 
Xreppe,  unb  famen,  fobalb  fie  bie  (eere  ̂ ü(f)e  fallen,  ftum 

unb  traurig  in  ben  Baai;  —  ®ag  n)irb  fd)on  werben, 
feuf^te  f)ier  einer,  ja,  ja,  lifpette  eine  ®ame,  unb  griff  traurig 
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öuf  i^re  (Sc^ubfdde,  bie  fte  unter  bem  Sleifrocf  angebunben 
l^atte,  um  bariuueu  naä)  §aufe  ju  tragen,  \m^  fie  nic^t 
üer^e^ren  fonne. 

3ft  ntd)t§  at^  ein  ©c^maro^er,  onttüortete  ein  anberer, 
^at  lange  genug  bet)  un§  getafelt,  nun  ift  feine  ̂ rant^eit 

nur  teere  3lu§f(u(^t  —  je^t  ofnete  fic^  bie  %^nx,  unb  bie 
5(n!unft  2Bagner§  unterbrach  \)a^  ©ejifc^e.  ($r  beujill^ 
fontmte  feine  ©dfte,  unb  ̂ ieg  fie  $(a^  nehmen,  üerfic^erte 
fie  and),  \)ai  e§  i^nen  bennod^  an  nic^t§  mangeln  fod, 
unb  er  bereite  für  eine  gute  Xafel  geforgt  ̂ ahe.  5luf 
biefe  SSerfid)erung  tvax  bie  f^i^eube  mieber  allgemein,  man 
Iarf)te  unb  fc^ergte,  SSagner  tdnbette  mit  ben  SJidbd^en 
unb  gi^ctuen,  unb  fo  öerftrid^en  bei^na^e  jtüe^  ©tunben, 
unb  bie  ®dfte  btidten  üergeben^  nac^  ber  ̂ ^üre,  fo  oft 
fic^  fotc^e  ofnete,  ob  nic^t  je^t  eine  irac^t  [108]  @|jeifen 
l^erein  !dme.  —  Sie  l^atten  gar  nic^t  gefrü^ftücfet,  um 
fic^  red^t  erquirfen  ju  fonnen,  unb  ber  teere  SD^agen  mahnte 
fie  frdftig  an  «Speifen,  üiete  befamen  ̂ rdmpfungen,  bie 
einen  gu  fd)nelt  öerbauenben  SJlagen  Ratten,  unb  boct)  ge? 
trauten  fie  fic^  nic^t,  etma§  ju  begehren. 

(Snbtic^  t)atf  il^nen  SSagner  au§  i^rer  SSertegen^eit, 
je^t  finb  hk  ©peifen  fertig,  fprad)  er,  unb  Ujir  motten 
jur  Xafet  ge^en,  mit  unbefct)reibtic^er  §aftig!eit  ftiir^te 
nun  atte§  über  bie  ©tü^te  ̂ er,  unb  na^m  $(a^,  mo  e§ 
nur  am  erften  !^in!am. 

scheine  §erren  unb  ̂ amen,  fprnc^  SBagner,  fie  merben 
fid^  munbern,  mol^er  id^  nun  ©peifen  nel^men  merbe,  fie 
ju  bemirt^en,  aber  finb  fie  unbefümmert,  menn  gteic^  meine 
^üd^e  teer  ift,  fo  foIt§  i^uen  bod^  an  nicbt»  mangetn. 
©ie  miffen,  \)a^  id^  S^nen  l)erfprorf)en  ̂ ahe,  ©ie  auf  eine 

auBerorbenttic^e  ?lrt  ju  bemirt^en,  unb  bieg  foü  gefdie'^en, 
and)  für  i^re  Untertiattung  miß  ic^  trefflic^  forgen,  e§  fott 
un§  an  nid^tg  mangetn,  unb  fie  fotten  nod^  nie  fo  üergnügt 
gemefen  fe^n,  at§  fie  ̂eute  Ut)  ber  Stafet  be§  ̂ ann^murften 

fe^n  merben.  —  ̂ ie  §erren  unb  ̂ amen  fat)en  [ic^  §oc^ 
errüt^enb  an ;  —  SBagner  aber  fut)r  [109]  fort.  Übrigen^ 
bitte  id)  ©ie,  fic§  nic^t  fto^ren  ju  taffen,  menn  fie  munber^ 
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Bare  ®inge  fe^en,  benn  id^  §aBe  mir  ttun  etnmo^I  öor* 
genommen,  ̂ eute  alle§  auf  übernatürliche  5lrt  5«  t>er* 
anftalten,  unb  nac^  langer  3^tt  noc^,  foHen  fie  meine 
^efcf)icf(irf)!eit  betüunbern,  unb  t)on  ber  Xafel  fpred^en,  ber 
fie  ̂eute  in  meinem  §aufe  bet)tt)ol§nten. 

®a§  ift  brat),  ba§>  ift  brau,  riefen  §erren  unb  ©amen, 
unb  ri^teten  i^re  Heller  ju  re^te;  SSagner  eilte  je^t  an 
eine  ©eitenmanb  be§  BaaU,  unb  frf)tug  mit  einem  kiiahc, 
ben  er  in  ber  §anb  §atte,  bretima^I  baran,  unb  fogteic^ 
ertönte  eine  raufc^enbe  9Jlufi!. 

©ie  (55dfte  blirften  üertüunberung^öotl  um^er,  unb  fa^en 
nid)t,  n)o^er  bie  SD^ufif  fomme,  aber  mit  Vergnügen  Iaufd)ten 
fie  ber  I)armonifc§en  ̂ lüne,  bie  in  abmetf)fe(nben  TOorben 
balb  ̂ ie,  halb  ha  fic^  ̂ oren  liegen,  je^t  fc£)Iug  SBagner 
aberma^I  an  bie  SJ^auer,  unb  eine  bi§I;ero  Verborgene 
©eitent^ür  öffnete  fic^,  unb  herein  traten  fec^S  SQidbc^en, 
ftfjon  Xüu  bie  (^ra5ien,  gef)üC(t  in  aufgef(f)ür§te  griec^ifdie 
©enjdnber,  bie  bloßen  fc^manentoeigen  5lrme,  unb  \)k  bunfetn 
lang  ̂ inab  rollenben  Soden  mit  perlen  burcfimunben,  bie 
©dfte  fperrten  SJJunb  unb  klugen  angelmeit  auf,  aber  [110] 
ein  nod)  lieblidierer  5Inb(id,  aU  bie  ajJdbc^en,  Ujaren  je^t 
bie  (Speifen,  meiere  biefe  in  filbernen  ©efdfeen  trugen,  unb 
bereu  SSo!)igeruc^  ben  ©aal  erfüllte,  ©ie  3)^dbc^en  Ratten 
!aum  in  gefrf)dftiger  (Site,  bie  Xafel  mit  ben  ©peifen  be* 
fdimert,  aU  fie  aud;  eilten  bie  XeHer  ber  ©dfte  ju  füden, 
unb  biefe  mit  ber  |eftigften  Segierbe  über  t)a^  i^nen  öor^ 
gelegte  Verfielen.  9fJod)  nie  Ratten  fie  fo  gute  (SJerüctite 
üerje^rt,  fo  öerfid)erten  fie  SBagnern  oft,  nad)bem  fie  i^ren 
junger  geftiüt  fiatten,  benn  anfangt  gieng^  ganj  ftitte  ju, 
meit  jebcr  nur  feinen  eitel  geworbenen  SJlagen  ju  befriebigen 
fud)te;  bie  9)idbd)en  l^atten  toll  auf  §u  tl)un,  Ö5crü3)te 
U)e(^fe(ten  mit  ÖJerüd)ten,  unb  bie  (jidfte  gd^Üen  bereite 
^unbert  ©ebecfe  üon  au^gefuc^ter  2öal)t,  auc^  fed^g  griec^if^ 
ge!teibetc  Jünglinge  traten  ̂ eroor,  unb  brachten  gotb  unb 
fitberne  93ec^er  mit  ben  foftbareften  SBeinen. 

©ie  SSeinfenner,  benn  biefe  ©^ene  gieng  in  SBien  üor, 
tonnten  nid)t  aufl)6ren ,  bie  Sc^tl)eit  be§  2öein§  ju  toben, 
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unb  mancher  ber  (^ä\k  fc^tüur,  bog  er  gerabe  fotc^en  alten 
SBein  in  feinem  Heller  ̂ ahc,  unb  SBagnern  and}  mit  ndc^fter 
Gelegenheit  ein  @ld§c^en  öorfe^en  n)erbe,  baß  er  ben  SSein 
h)te  [111]  @otb  bema^re,  unb  nur  gu  feftüc^eu  Seiten  einen 
fotcf)en  magenftdrfenben  Xrun!  gen)d^re.  SBagner  Idc^elte, 
er  fragte  bie  Manien,  Juie  fie  mit  ber  ̂ unft  feine»  ̂ oc^e§ 
gufrieben  n)dren,  er  ift  ein  äReifter  feiner  ̂ unft,  ant^ 
morteten  fie,  unb  mx  tjaUn  manchen  ?5afan,  unb  manrf)en 
9iel)fd^tüge(  fo  fc^on  unb  gut  befunben,  o(§  mx  in  unferer 
@peife!ammer  felbft  n^elc^e  l^oben,  bie  un§  erft  untdngft 
jum  @efrf)en!e  gefc^idt  tnurben,  o^,  ha^  finb  aUerüebfte 
ä^dubc^en,  rief  t)a  einer,  gerabe  fo  mögen  bie  meinigen 

fet)n,  bie  ic^  mir  ju  §aufe  aufjiel^e,  tt)etd)e  fc^onen  Sdjuef fen, 
nic^t  anberg,  aU  n)ie  bie,  n)eld^e  ic^  erft  geftern  faufte, 
entgegneten  anbere. 

©nblic^  ;^atten  fic^  bie  Secfermduter  fo  gefdttigt,  ha^ 
fie  faum  me^r  5lt^em  fc^ü|)fcn  tounten,  unb  mancl)e  ber 
f^rauen  trug  eine  große  Saft  ber  gefto{)Ienen  Broten  unter 
i^rem  SfleifrocEe,  unb  je^t  tnurbe  ber  iyjarf)tif^  georbnet, 
ba  gab§  alle  mögliche  Gattung  gruc^te,  atteg  erbenüic^e 
öon  Secferet)en,  unb  bie  belifateften  fußen  ̂ lu^Idnber 
SSeine.  ̂ ie  ja^treic^e  GefeÜfc^aft  fdjtoamm  in  SSergnügen, 
noc^  nie  §atte  man  fo  prdc^tig  unb  bei)  folc^em  Überfluffe 
getafelt.  2)er  SSein  erl)eiterte  oUe  ̂ erjen,  unb  nun  bat^en 
fie  SBagnern  auc^  it)^  [112]  nen  etma§  öon  feinen  untere 
l^altenben  ̂ unftftüden  ju  feigen.  Unfere  Wiener  foHen 
einen  griediifc^en  Xanj  beginnen,  f^rad;  SSagner,  \u\t)  fo? 
gteic^  ertonte  bie  9}liifif,  unb  Sungtinge  unb  9)?dbc§en, 
meiere  bie  Gdfte  bebient  Ratten,  begannen  einen  griec^ifd)en 
Xanj,  e§  h)ar  eine  fettfame  ©jene,  bie  jungen  Ferren 
laufc^ten  begierig  auf  jebe  S3eiucgung  ber  3J?dbd)en,  bie 
?^rdulein  ober,  bie  fic^  Don  beren  (Sc^on^eit  meit  uber^ 
troffen  fa^en,  befc^dftigten  fic^  lieber  mit  ben  aufgetifc^ten 
9fldfc^erct}en,  bie  diteren  ©dfte  fanben  aber  gar  fein  93e? 

§agen,  unb  gd^nten.  SSagner  fal),  ha^  er  't>m  ©efc^marf 
ni(|t  getroffen  l)atte,  unb  befaßt  ben  Xdnjern,  fid)  ju  ent? 
fernen.     3d)   loill  3l)nen  eine   anbere   ?(rt   Unterhaltung 
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üerfd^affen,  fprad^  er,  itnb  n)a§  glauben  fie  wo^U  SJ^an 

belegt  mi^  mit  einen  fonberbaren  S'^amen,  unb  biefen  toiti 
id)  nun  figürlid^  barfteÜen,  unb  fie  foHen  eine  föa^re  ?5i^eube 

baran  f)aben;  er  n)in!te  unb  je^t  trat  ber  Xeufet  aU  §an§? 
Ujurft  geüeibet  ̂ erüor.  Ferren  unb  Tanten  errötJieten, 
n)oIIten  fid)  entfc^utbigen,  ober  SBagner  öerfic^erte,  e§  freue 

if|n,  ba§  er  nad)  i^ren  2iebüng§-®efd^macf  fet).  93alb  üer^ 
gaßen  bie  ©dfte  i^r  ©rrotben,  unb  mer!ten  nur  auf  ben 

Xeufet  ouf,  feine  '^oä^^  [113]  fprünge  Ujaren  ben)unberung§* 
n)ürbig,  feine  ©(^erge,  fo  plump  fie  maren,  n)urben  mit 
bem  tauteften  ©eldc^ter  belohnt,  unb  je  me^r  gotter  er 
öorbra^te,  befto  lauter  fällte  ber  @aal  bon  bem  ÖJetac^e 
ber  §erren,  unb  bem  Widern  unb  3^itf<iKi^tt  ̂ ^^  ̂ amen 
unb  t^rdulen.  ̂ er  Xeufel  gab  fid)  aüe  SJJü^e,  bie  ©dfte 
§u  unterhalten,  aber  man  fa^§  i^im  beuttic^  an,  tüie  fefir 
i^m  biefe  Atolle  §ur  Saft  fet)e,  ba§  üerbrugtiiie  ©eficfjt, 
ha^  er  oft  mitten  bel^  einem  @(f)er§e  macfjte,  tvax  ha^ 
einzige,  tt)a§>  SSagnern  unterhielt,  fönbüd)  n^ar  er  be§ 
©dierje^  mube,  unb  bebeutete  feinen  ©dften,  baß  er  i^nen 
nur  noc^  ein  ©eruc^t,  unb  jtrar  ̂ a^  Ic^te,  aber  auc!)  \)a^ 
fettenfte  üorfe^en  motte,  bieg  attein  mirb  ̂ inreic^enb  felju, 
fprai^  er,  miij  lange  geit  in  i^rer  ©ebdc^tniß  §u  erhalten, 
e§  ift  ein  ̂ robftud  üon  ber  ̂ unft  be§  ̂ an^murften.  ®er 
Xeufet  entfernte  fic§,  unb  trug  batb  auf  feinem  ̂ opfe  eine 
^aftette  l)erein,  fo  ungeheuer,  bag  bie  Saft  jeben  anbern 
§u  S3oben  gebrucft  l^dtte,  fie  na^m  ben  !§atben  X^eit  ber 
Xafel  ein,  unb  bie  ©dfte  fonnten  ben  gefc^madüotten  S3au 
biefe§  Ungel)euer§  ni^t  genug  bemunbern. 

(Streifen  fie  nur  §u,  meine  §erren  unb  ̂ amen,  rief 
SSagner,  e§  mirb  i{;nen  trefflic^  [114]  besagen.  (Siner 
ber  ©dfte,  ber  am  meiften  bi§t)er  \)a^  Söort  gefutjrt  I)at, 
mad)te  fici)  nun  fogteit^  baran,  ben  ®cc!el  ju  offnen,  aber 
0  §immet,  !aum  mar  ha^  ®acf)  ber  ̂ aftette  abgetönt,  unb 
ber  ©rüge  megen  üon  jme^  ©dften  meggeI)oben,  ba  flromten 
in  unjal^tbarer  5D^enge  bie  l)d6tict)ften  9}?dufe  unb  Statten 
!)erau§,  unb  Ijatten  in  tueniger  aU  einem  ̂ (ugenbürfe  bie 

gange  Xafel  umlagert.  —  S5ie  ®dfte  fprangen  mit  lautem 
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©efc^re^  Quf,  unb  tüodten  entfltel^en,  aber  an^  ber  SBuiiber^ 
))aftette,  ait§  ber  i^re  gefc^tüdngten  33en)o^ner,  tüte  tDeitanb 
bie  ©riechen  au§  bem  trojanifcfien  $ferbe  ̂ eröor^üpften, 
goB  einen  jotd^en  9teic^t^um  üon^l^teren  üon  fic^,  \>a^  in 
fur^er  ä^it  ber  ganje  (Baal  bamit  erfüllt  toar;  ber  Xeufel 
ji^ien,  aUe  SJldufe  nnb  Sflatten  au§  ganj  Söien  in  jene 
^aftette  gefammelt  §u  l^aben,  nnb  hk^t  maren  nngefd^tiffen 
genug,  and)  ber  5Inh)efenben  nic^t  ju  fc^onen  —  ̂ a^  dngft^ 
iid^e  ©efc^re^  mar  allgemein,  bie  unöermut^eten  ©dfte 
lagerten  fid^  in  bie  Ungeheuern  ̂ erüquen  ber  5(nn)efenben, 
bie  grdulein  befamen  D^nmad)ten,  au§  ber  fie  aber  fcfjneH 
bie  5lngft  empor  rie§,  njenn  eine§  ber  SKduSc^en  einen 

SBeg  §u  bem  9ieifrodfe  fanb  —  man  njoHte  entfliegen,  nnb 
bie  %f)iu  [115]  ren  tvartn  öerfc^Ioffen.  —  SSarten  fie, 
tüarten  fie,  ic!^  tviü  gleidö  Reifen,  rief  SSagner,  unb  je^t 
tüax§>  nic^t  anber§,  al§  ̂ dtte  ba§  S^itfc^^i^^  ̂ ^^  Ungejifer 
aUe  i^re  geinbe  in  ganj  SBien  ̂ erjuge^ogen,  bei)  ben 
i^enftern  ftür^ten  bie  ̂ a^en  ju  5)ufeenben  herein,  unb 
machten  309b  auf  Statten  unb  äJ^dufe,  biefe  verbargen  fid^ 
in  ben  ̂ erüquen,  unb  ben  9?5den  ber  S^amen,  bie  er? 
bitterten  ̂ a^en  fturjten  eilig  nad^,  i^re  geinbe  au§  ben 
@c^tupfn)in!eln  ̂ erüorgureigen,  unb  miauten  fo  fc^recEIi^, 
\)a^  bie  O^ren  geöten,  fc^aarenmeife  flogen  bie  ®dfte  öon 
einem  (Sde  be»  BaaU  in  bie  anbere,  unb  fc^aarenujeife  folgten 

i^nen  SO^dufe  unb  ̂ afeen  überall  nac^  —  ber  gan^e  ̂ uj 
!am  in  Unorbnung,  bie  9J?dbc^en  orbeiteten  mit  §dnben 
imb  i^ü6en,  unb  furf)ten  fic^  »ergebend  auf  bie  ©tü^Ie 
§u  retteriren,  benn  aud^  ha  fanb  ha^  Unge^iffer  leicht 
einen  2öeg  hinauf,  bie  §erren  mollten  iljren  grauen  unb 
f^rdutein  ju  .g)Ufe  fommen,  unb  ha^  ®efd)rct),  mit  bem 
biefe  bann  fetbft  ben  atlgulu^nen  ületter  üon  firf)  fliegen, 
gab  SBagnern  ein  I}errlid)e§  @d)aufpiet.  ©nblid),  at§  be- 
reit§  feiner  mel^r  einer  ©egenujel^re  fdl^ig  War,  fan!  man 

ganj  erfc^opft  ju  33oben,  unb  fludjte,  unb  toimmerte  fldg«« 
lic^  —  @e{)en  fie,  fprac^  [116]  SSagner,  bu^  toax  ein 
^anSmurftenftreid),  ber  meine  ̂ a^^  l^intdngtid^  fdttigte. 
Sr  üerlieg   mit  go^ann  ben  8aat,    faum  föar  bie  X^üre 
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geöffnet,  aU  alle§  i§m  nad)ftiiräte,  unb  radiefc^tüorenb  i^n 
bie  üorberften  ergreifen  n)onten.  Slßein  Söagner,  ber  Wo^t 

lüu&te,  "bai  mit  ben  SBienern  nic^t  gut  fpaffen  fet),  l^atte 
fic§  mit  feinem  ®efdt)rten  unfirf)tbar  gemad^t,  unb  n)ar 

fc^neU  au§  ben  SJJauern  ber  @tabt  eutmic^eu.  — 
©oBatb  bie  gedngfligten  ®dfte  auf  bie  @affe  ftromten, 

Ratten  fic^  anö)  i§re  Reiniger  öerfroc^en,  unb  erfc^o^jft 
unb  at^emto§  fom  jebeS  nacö  §aufe,  aber  au(^  ha  n^artete 
neue§  Ünglüd  il)rer,  iüo^er  SSagner  feine  foftbaren  (Bt^ 
rückte  genommen,  unb  tt)o^er  bie  S^nli^feit  ber  fd^onen 
^dubd^en  unb  ̂ ^afanen  entftanben  n^ar,  lieg  fi^  nun  leicht 
aufftdren;  bie  @dfte  ijatten  öon  it)rem  eigenen  ge^efjrt, 
benn  ber  Xeuffel  ̂ alte  alle  ©peifefammern  beraubt,  unb 
unbarmherzig  mit  ben  aufbema^rteu  SSorrdt^en  gemirtfd^aftet. 
5111e§  f(ucf)te  unb  tdrmte  über  biefe§  ÖJaftma^I,  aber  bie 
9fJact)e  !am  5U  fpdt,  benn  SSagner  toax  nic^t  me!)r  §u 
finben. 



[208]        5lrf)t  unb  ätüanjigfteg  ̂ a|3itel. 

Sßagncr  netft  ben  Teufel. 

©tnft  aU  ha^  @c^iff  tüibriger  SSinbe  megen  an  ber 
^üfle  tion  gtanfreic^  bei;  9?o(i)eIIe  lanben  tnugte,  unb 
SBagner  \\ä)  in  ber  ©tobt  nmfa^,  öerfuc^te  er  mit  SJlad^t 
ftc^  feiner  ©c^tnermut^  §u  entreißen,  unb  brang  ̂ eftig  in 
ben  Teufel,  i^m  ein  Sßergnügen  §u  gen)df)ren,  bag  i^m 
norf)  gonj  neu  fe^. 

5lIIe§,  n)a§  erbenflicf)  ift,  fprad^  er,  ̂ abe  iä)  fc^on  ge^: 
nogen,  beine  @orge  fc^,  meinen  93efe^I  ftrenge  nad^^U:: 
!ommen,  unb  für  neue§  Vergnügen  §u  forgen.  ge^t  iüar 
bem  Teufel  ni(^t  mel^r  baran  gelegen,  für  feine  33eute 
neue  gerftreuung  gu  fudjen,  er  hjottte  e§  nid^t,  bag  er 
obermat  §ur  §eiter!eit  rüdfe^ren  foUte,  benn  er  §ofte, 
hai  S33agner§  Stf)n)ermut!^  x^n  auf  ben  @c^tag,  ben  er 
il^m  jubereitet  ̂ atte,  vorbereiten  njerbe,  er  um  fo  empfang^ 
li(!^er  für  bie  Öiefü^Ie  marternber  SSer^n^eiflung  merben 
fottte,  er  n)eigerte  fic^  bat)er,  ftanbl^aft  feinen  feefe^t  ju 
ge^ord^en;  bu  bift  unerfdtttic^ ,  fpra^  er,  unb  f)aft  allen 
meinen  Sdfiarffinn  erfc^opft,  bein  §er§  ju  erfreuen,  bi§ 
jum  (Scfel  [209]  ̂ aft  bu  nun  alk  f^reuben,  in  fo  fur^er 
Seit  geuoffen,  e§  ift  nun  bißig,  hai  \>n  a\x6)  ber  ©d)h)er^ 
mut^  9kum  giebft,  biefe  ift  beinem  §er§en  neu,  unb  bu 
l^aft,  n)a§  bu  oeriangeft. 

SBagner.  (entrüfiet)  @(enber  Xeufet  —  arm  an  SSer^ 
mögen  mir  ?5veube  ju  fc^affen,  mic^  reuet  e§,  micf)  bir 
ergeben  §u  ̂aben. 
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S[)er  Xeufel.    ̂ a§  freuet  mtc§. 
SSagner.  S^erlüorfener ,  noc^  bin  ic^  §err,  unb  bu 

Sdaüe  au^  öon§te^e  meinen  93efe^t. 
®er  Xeufet  n)anb  i^m  ben  füMm  gu,  unb  la^te  ̂ o^nifc^, 

Söagnerg  3orn  n}urbe  baburcf)  rege,  unb  er  fc^tüur,  fid) 
on  bem  Xenfet  ouf  bie  bitterfte  5lrt  ju  rdc^en. 

S3egteite  mid),  rief  er,  unb  gieng  in  ber  «Stabt  um* 

§er,  —  'oa  üerna'^m  er  einen  Xumutt,  unb  eilte  fc^neffen 
@d)ritte§  barauf  t)in;  ̂ ieleg  SSoIf  ̂ otte  fi^  Derfammelt, 
unb  man  fahrte  einen  SSerbrec^er  jur  (^eric^t^ftdtte ,  er 
§atte  einen  Stobtfc^Iog  begangen,  unb  n^ar  nun  ücrurt^eitt, 
mit  @tocfftreicf)en  ge^üc^tiget,  unb  bann  bem  ©algen  über* 
anttüortet  ju  njerben,  ha  fitU  plo^tic^  SSagnern  ein,  fid) 

eine  greube  ju  machen,  unb  ̂ ugteic^  eine  Keine  "iRa^^  an 
bem  Teufel  ju  nehmen.  9^oc|  !ann  ic^  ftrenge  befehlen, 
unb  bu  muft  ge^ord)en,  fprac^  er  ju  if)m,  ober  öernic^tet 
fe^  unfer  [210]  SSertrag,  nimm  fc^neü  menfc^tic^en  ̂ or^er 
unb  auc^  menfd)tic^e  (5üt)tfraft  an,  ent^icl^e  ben  SJHffefEidter 
ben  klugen  ber  9flid)ter,  unb  ftetle  bic^  an  feiner  Stelle, 
hn  follft  bie  Streiche  empfangen,  bie  für  i^n  beftimmt 
finb,  unb  ftatt  feiner  am  ©atgen  fangen.  ®er  Xenfet 
hjarf  SBagnern  einen  grimmigen  33(id  gu,  tvoUit  mieber* 

fpred^en,  'Da  aber  biefer  auf  feiner  ̂ ^orberung  ernftlid)  be* 
ftunb,  mußte  er  ge^ord)en,  entrüdte  ben  SSerurt^eilten  ben 
klugen  ber  2ödd)ter.  ®er  Xeufet  mußte  mo^I,  ha^  e§ 
nid^t  mogti^  fei),  menfd)Iic^e  ̂ ^üttungSfraft  anjune^men, 
unb  er  tüürbe  ben  ©paß  o^ne  Si^Ö^^^tt  mitgema^t  §aben, 
aber  er  erriet^  2öagner§  ©ebanfen  fid)  an  if)m  ju  rddien, 
unb  fein  §aß  gegen  i§n  mehrte  fic§.  ($r  ger)ord)te  tnbeß, 
unb  mürbe  enbli^  auf  bem  3flid)tp(a^e  üon  \)^n  §enfern 
ergriffen,  unb  an  ben  $f(od  gebunben.  3c^t  mürbe  bie 
Straffe  üottgogen,  man  f)ieb  nac^  Htdften  auf  ben  ®e* 
bunbenen  to§,  ber  Xeufet  gebd^rbete  fic^  !(dglic§,  fc^rie, 
unb  minfette,  unb  erluftigte  Söagnern  ben  er  tdufdite,  nac^ 
beffeu  SSunfd)  —  at§  er  aber  gopeitfd)t  morben  mar,  eilte 
man  o^ne  Sogern,  it)n  an  ben  ©atgen  ju  i^ie^en,  —  er 
jappette  gemaltig,  ba  i^m  bie  ̂ d)k  jugefc^nürt  mar,  unb 
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bte  3^^^^  eisten  enbttc^  [211]  in  il^re  SSo^nitngen  jurüc!, 
öiete  aber  blieben,  um  aud^  abjutüarten,  h)ie  man  ben 
Eingerichteten  üom  ©atgen  nehmen  n?erbe,  i^t  fomen  bie 
genfer,  ftiegen  l^inauf  ben  <Stric!  Io§5untQcf)en,  nnb  ptoptf) 
ri6  ber  ©e^entte  ba§  SOianI  ongelmeit  auf,  nnb  ftarrte 
ben  §en!er  mit  njeit  geöfneten  Singen  on,  aile§  fd^rie  üor 
@ntfe|en,  nnb  tief  Stngft  tjoll  Dom  9lid)tpta5e ,  ber  Xeufet 
f^rie  t)om  ©atgen  furc^terlicf)  hinter  i^nen;  at§  enblid^ 
aber  hit  Söa^e  !am,  um  auf  93efe^t  ber  D6rig!eit  bie 
@arf)e  ju  unterfudien,  ha  ̂ ieng  ein  fauler  (Strot)tüifd)  am 
Balgen,  unb  ber  SSerurt^eitte  tt)ar  üerfc^munben. 

ä^erbrießtid)  tüar  ber  Steufel  na^  biefem  hoffen  jum 
SBagner  jurütfgefe^rt,  unb  biefer  ben  feine  gornige  9}iiene 
erinftigte,  befaßt  i^m,  fogteic^  ben  Üleifettjagen  ̂ urcc^t  ju 
richten,  äöo  tüittft  bu  ̂in,  fragte  SSagner,  al§  ber  Xeufet 

au§  bem  §aufe  eilte.  —  ̂ d)  tüill  bie  ̂ oftpferbe  ̂ o^ten 
irar  bie  Slnttnort.  —  9^ein  rief  Sßagner,  ict)  miU  anbcr^ 
reifen,  —  bu  bift  arm  mir  SSergnügen  ju  getüd^ren,  id) 
tüill  mir  fünftig  fetbft  9^eue§  erfinnen.  O^ne  $ferbe  tnill 
ic^  reifen,  unb  bu  foßft  ben  SSagen  sieben.  i)er  Xeufet 
ftam:pfte  mit  bem  Swße,  ̂ a^  ber  93oben  gitterte,  unb 
fpannte  fic^  Uor  ben  [212]  SSagen,  nun  na^m  SSagner 
bie  ̂ eitfc^e  in  bie  §anb,  er  §ieb  tnader  auf  ben  Xeufet 
Io§,  unb  biefer  fto^  mit  bem  Söagen  fort,  fo  frf)ne(I  aU 
e§  mogtic^  ttjar.  SSagner  ̂ otte  fic^  vorgenommen  ber 
Süc^tigung  man(f)erle^  au§5ufLit)ren ,  er  f)atte  i^m  ben 
SSafferfaü,  aU  er  nad)  5(meri!a  50g,  unb  bie  Slngft  im 

©efdngniffe  gu  SD^abrit  nid)t  üergeffen^')  —  ba^er  mugte 
ber  Xeufel  oft  ftille  Ratten,  unb  n)enn  SSagner  einen 
^fluger  fo^,  ber  im  8^meife  feinet  5{ngefic^te§  ben  Bieter 

pflügte,  fic^  öor  ben  $f(ug  fpannen,  unb  bie  @rbe  auf^ 
fd^oEen  —  !eine  Slrbeit  njar  niebrig  genug,  bie  ber  Teufel 
nidit  öeruben  mugte,  Ujelc^er  nun  auf  einmal  ja^m  ge^ 
tt)orben  §u  fet^n  fd)ien,  unb  aÜe»  loittig  unternaf)m.  5lber 
er  ̂ atte  ben  bitterften  ©roH  gegen  it)n  gefagt,  unb  tauerte 
nur  no(^  auf  h^n  5lugenbtid  mo  er  fii^  rdd)en,  unb  feinen 
Reiniger  §ur  §ü(le  f^teppen  funne.     k>o  burc^ftreiften  fie 
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graniretd),  unb  SSagner  Betratt  fein  beut[(^c§  55atertanb 

tüieber.  ̂ ad)  tatiger  (Sntfernuttg  ift  bieg  ein  '^nUid  ber 
Söonne,  für  SBagnern  mar  e§  nic^t,  er  betratt  fein  SSater:; 
lanb,  ni^t  fo  njte  er  e§  üertoffen  ̂ atte,  bie  iage  feiner 
J^ngenb  fe^rten  in  feine  @eete  §nrüdt,  er  erinnerte  fiif)  all 
be§  reinen  nnfd)ulbigen  SScrgnügen§,  ha^  er  genoffen  §atte, 
nnb  [213]  tük  Sfliefengeftalten  ftiegen  feine  gügeltofen 
Xliaten  öor  feiner  (Seele  anf,  bie  er  ausgeübt,  fic^  um 
Sftu^e  unb  ßufrieben^eit  gebraut  ̂ atte:  bie§  ift  bie  ge* 
Ujiffefte  (Straffe  be§  SSerbrec^er§ ,  \)q§>  ©etüiffen  lagt  fic^ 
lange  betäuben,  aber  i^r  ©rmarfien  fümmt  fid)er,  unb  fet)e 
e§  in  ber  legten  ©tunbe  bc§  iobe§,  fcliredlitf)  ift  bann 
feine  Stimme ,.  ̂ütlend^nlii^  hk  Cluall,  bie  be§  (Sünber§ 
innerfte§  ergreift,  unb  bie  (Seele  erfc^üttert,  mit  Seiben, 
d^nlic^  ben  frampfigen  Qucfungen  be§  gef^mdd)ten  üer? 

borbenen  ̂ orperg.  ̂ d)  unb  feiten  ofnet  9leue  'Oa§>  ge^ 
preßte  §er§  ber  §ofnung,  SSerjmeiflung  ift  meiften§  bie 
(^efd^rtin  ber  ̂ erbrcc^en,  ergreift  ben  X^dter  mit  i^rem 
blei)ernen  Slrm,  unb  beugt  ben  (Steift  ju  ̂ oben,  bi§  er 
gduälid)  unterliegt. 

®er  Xeufel  fal)  mit  SSonne  S83agner§  5lngft  bet)  bem 
Eintritte  in  fein  SSaterlanb  aufmachen,  unb  er  unterlieg 
nic^t  jebe  ̂ teinigfeit  ju  benü|en,  bie  biefe  mürf)tig  förbern, 
alles  ju  entfernen,  tt)a§  fie  l)inbern  fonne.  (Still  unb 
traurig  jog  nun  SBagner  üormdrt»,  gleich  bem  erften 
SJiürber  l)atte  meber  ̂ a\t  nod)  9iu^e,  ̂ od)  iam^^te  ber 
Teufel,  benn  j^t  fdjon  fa§  er  i^n  mit  SSer§meiflung  unb 
9leue  fdm]Dfen,  mit  9?eue  o^ne  §ang  gur  S3uffe,  unb  [214] 
nod)  !^atte  er  nicf)t  ben  legten  @c^lag  öon  be§  SSerfü^rerS 
5)anb  empfangen,  ber  il)n  öollenbg  öerberben  follte. 

®u  bift  fel^r  traurig,  fagte  einft  ber  Teufel,  unb  na^m 
bie  SD^iene  be§  SUiitleib§  an,  mie  nun,  Ujenn  id)  alle  bie 
Unbilben,  bie  ̂ n  mir  geit^er  angefügt  ̂ aft,  t)ergdge,  unb 

für  'oid)  ein  gemig  bir  gan^  neues  @d)aufpiel  bereitet  l)dtte. 
SBagner.  ̂ d)  toxU  md)t§>  me^r  Don  bir  annehmen, 

hü  bift  mir  gur  ßaft,  fo  mie  iclj  mir  felbft. 
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SDer  teufet.  ©^  funnte  aber  titelt  fdjaben,  mm\  bu 
meinen  SSorfi^tag  annd^meft,  bu  mirft  2ßunber  fe^en. 

SBagner.  ©§  fei),  ic^  fcfjmodjte  unter  bem  5)ruc!e 
meiner  Seiben  nac^  ©r^otung  —  lag  fe^en,  tüa§  bu  er^ 
fonnen  §aft. 

®er  teufet.  D  ic^  freue  nttd^  fd^on  im  öorauS  auf 
bein  ©taunen,  bleibe  ̂ eute  9^ac^t  hjad),  —  gegen  StRitter* 
nac^t  foll  mein  ©c^aufpiel  beginnen. 

SBagner.    (Sine  fonberbare  @tunbe. 
SDer  Steufel.    (^an^  f^idüc^   gu  meinen  Unternel^men. 
SSagner.     ̂ ä)  n)erbe  Wadj  fe^n. 



[215]      3^eun  unb  stüanaigfteS  ̂ a|3ttel. 

®cr  2:eufel  jetgt  Söagitern  fein  «©unbenrcgiftci:» 

^er  teufet  üertieß  SSagnern,  unb  biefer  hzn  ganjen 
^ag  über  me^r  aU  jemals  fc^tüermütig,  öerfc^toß  \xä)  in 
fein  einfameg  Ö^entad^,  unb  überüeg  fi(|  feinen  traurigen 
©ebanfen.  ®ie  9^ac^t  rücfte  allmdc|(i(^  §eran,  unb  mit 
i§r  ein  fc^recEüc^e§  Ungeujitter,  ber  @turm  beulte,  unb 
n)immerte  fo  Üdglic^,  ber  SDonner  brüUte,  unb  ?5euer  flog 
bur^  bie  S^ac^t  üom  §imntet,  SBagner  faß  im  einfamen 
®cmad)e  beJ^  einer  Sampe,  er  ̂atte  ben  ̂ o\)\  auf  ben  Slrm 
geftu^t,  unb  traurige  ©ebanfen  befc^dftigten  feine  @eele, 
hk  Öbe  um  i§n  ̂ er,  ba§  ©rauen  ber  ifla6)i  unb  be§  Un^ 
gemitter^  burc^^itterten  i^n  mit  bangen  ©c^reden,  ber 
leutenbe  SSinb  f(f)oH  fo  fiird)terlic^  in  feine  O^ren,  mie 
ba§  SSimmera  ber  fterbenben  Unfc^ulb,  bie  er  fo  oft  mit 
ruc^tofen  ̂ er^en  üerborben  §atte,  ba§  Sloöen  be§  ®onner§ 
fd^ien  i^m  bie  Stimme  be§  9ld^er§  feine  Xaten  §u  Der* 
fünben  —  jebe  TOnute  mehrte  fic^  feine  5Ingft  unb  (Seelen* 
erfc^ütternbe  Unrulje.  —  [216]  @r  fprang  auf  öom  @tu§Ie, 
ftarrte  mit  emporgeftrdubten  §arre  in  bie  SJ^itternac^t,  unb 
bie  93ü^e  be§  §immet§  erfc^ütterten  i{)n,  mit  rafenber 

f^auft  fd)(ug  er  feine  8tirne,  flieg  f^ü'icfie  an^,  n)etct)e  hk Iauf(^enben  ©eifter  be§  5l6grunbe§  erbittern  machten,  unb 
ha  fic^  feine  ©eetenangft  Don  @e!unbe  §u  8e!unbe  me^irte, 
fo  Derlieg  if)n  ̂ raft  unb  (5)efü^(,  er  fan!  auf  feinen  @tu^I 
jurücf,  tobtenbleirf),  unb  mit  (Sdiauern  beg  !atten  @c^recfen§ 
übergoffen,  feine  9(ugen  ftarrten,  unbeujegtict)  nad^  bem 
©ingang,  ai^  moUte  er  i^t  ben  üldc^er  ein!^erfcf)reiten 
fet)en  —  in  biefer  tübtenben  5Ingft  erreictjte  i^n  bie  TOtters: 
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nac^t,  bte  U^r  be§  na^en  ̂ (oftert^urmeg  fc^tug,  unb  mit 
intern  ©d^tag  erbitterte  SBagner^  ̂ erj  in  !ram^fartigen 
Sudungen,  er  glaubte  bie  §anb  be§  9^dc^er§  in  feinem 
Suaden  ju  fut)Ien,  er  njoHte  inbrunftig  betten,  unb  bie 

Stimme  öerfogte  i^m  —  unb  feine  öon  ?(ngft  bteid^ 
gen)orbene  Sippe  bebte  o^ne  Saut  —  fo  faß  er  mit  bem 
©efic^te  gegen  bie  X^üre  gefe^rt,  o^ne  S3enjegung,  tebIo§, 
unb  i^t  flol^  Xobtengerud)  on  i^m  öorüber,  bie  St[}üre 
fprang  auf,  unb  l^erein  fc^ttJebten  ftfirecfüdie  Xobtengeftalten. 
Söagner  mar  feiner  33emegung  fd^ig,  aber  ber  Xeufet  er^ 
fc^ien  i|t  plofettc^  mit  feiner  [217]  furc^tertic^en  ©eftalt, 
unb  ftellte  firf)  bic^t  neben  i^m.  2öer  finb  biefe  @d)recf5ilber, 
rief  enbtid)  Söagner,  rufen  fie  9lac^e  über  m\d),  fo  enthülle 
mir  bie  %^at,  unb  fprid)  mein  fc^redüc^e^  Urt^eil. 

93Iicf  auf,  rief  ber  Xeufel  jauc^jenb  —  bieß  finb  hit 
Opfer,  bie  bu  mir  brad)teft,  —  ic^  mill  nun  aufbeden  aüe 
beine  ̂ ^aten,  mitt  beine  (Seete  mit  bem  @rf)aucr  ber  S3er^ 
§meif(ung  ergreifen,  unb  fie  martern,  bi§  fie  erliegt.  ®ie§ 
S^aufpiel  ̂ aU  ic^  bir  lange  fc^on  bereitet,  i(f)  rnitt  nun 
beine  Singen  bir  ofnen,  bamit  \)n  flauen  fannft  all  ha^  @lenb, 
ha^-  bu  in  ber  Söelt  mit  rud^lofer  §anb  gel)duft  l)aft. 
$8lid  auf,  fiel)ft  bu  bort  jene  jmel)  Unglücflic^en  in  Der? 
riffenen  Mitteln,  fie^ft  bu,  mie  i^re  Xobtenmiene  bir  ̂ ^luc^ 
unb  Sc^recEen  bro^en?  erfennft  bu  fie:  erfennft  \)vl  jenen 
Kaufmann  unb  feine  Gattin  in  $rag,  n)o  bu  bem  5lrme 
be§  9tic^ter§  öorgriefft,  unb  fie  üon  i^rem  ©lüde  in§  SSer? 
berben  ftür^teft  —  fie  üerfrfim achteten  im  (Jlenbe,  fie 
fiarben  in  S^erjmeiflung  unter  fcl)recEIid^en  glucken  über 

bid^,  —  i^r  SSerberben  liegt  auf  beiner  @eele,  —  S3lid 
auf,  unb  fie^  iüie  bort  §tüe^  fürcl)terlicf)e  ©eftalten  bir  ent^ 
gegen  gringen,  erfennft  bu  fie,  erfennft  bu  33lan!en,  i^r 
@e?  [218]  fd^rte  ift  Sorenjo,  —  hn  l^aft  S3lan!en§  Un? 
f^ulb  vergiftet,  hn  befal)lft  mir  ben  unglürfliclien  Sorenjo 
an  bie  ©teile  ju  feiner  ©eliebten  gu  bringen  —  ber  93e? 
trug,  ben  bu  bem  5lermften  fpielteft,  unb  al§  i^r  @atte 
Soren^og  ©eftalt  anna^mft,  mußte  fid^  auffldreu,  unb  beibe 

mit  SSerjmeiflung    erfüllen,   —   fie^ft  h\i  bie  SBunbe   an 
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ßorenjo^  93ruft,  er  morbete  fic|,  ba  er  93tan!en§  llnfd)utb 
üon  btr  geraubt  itju^te,  unb  namlofer  Sammer  forberte 

ben  Xob  ber  Unglüdüc^en,  ber  jte  auf  ber  blutettben 
ßeicfie  if)re§  beliebten  ereilte  —  beibe  ftarben  mit  glücken 
über  i^ren  SSerberber  —  ̂ or^  —  ̂ orft  bu  bie  fcbredü^e 

(Stimme  ber  SSerstreiftog,  fie  tüttt  bir  au§  'SRix^a§>  SJlunbe 
entgegen.  9ftud)loferl  ber  bu  fie  tdufd)teft  —  üerfü^rteft 
—  unb  bann  öerliegeft,  mitten  stt)if(i)en  gelfenmdnben, 

o^ne  §i(fe,  o^ne  Erbarmen  —  S5er§n)eif(ung  "max  ber  So^n 
i^rer  Siebe,  mit  ber  fie  bi^  begtüdte,  —  unerfdttU^er 
SBoHüftüng,  mie  oft  fc^tüurft  bu  i^r  emige  Xreue,  n)ie 

fc^nell  ̂aft  bu  fie  gebro(|en.  —  ̂ ngflöoH  ̂ arrte  fie  beiner 
'SindU^x  üergebeng,  ̂ age  lang  f^mac^tete  fie  im  bitterften 
gammer,  unb  bu  ̂ orteft  i^re  (Stimme  nirf)t,  getrennt  öon 
i^rem  alten  SSater,  ben  ber  Kummer  über  fein  t)erIol)rne§ 

^inb  ba^inrafte,  —  fern  tion  [219]  §i(fe,  fern  üon  fc 
barmen,  ergriff  enbtid)  ber  l)eftigfte  @d)mer§  i^xn  Seele, 
fie  erlümmte  bie  (5pi|e  be§  t^elfen§,  ftuc^te  bir,  unb 
ftür^te  fic^  in  ben  Slbgrunb  be§  3!Jieere§.  (SIenber!  ber 

fc{)recflic^ften  (Straffe  mürbig  —  bu  befa^Ift  mir  gfabeHen 
nad)  5Imeri!a§  SBüften  ju  fcfileppen,  o  ta^  bu  nur  ben 
taufenbften  X^eil  ber  Ouaaten  füt)ten  füunteft,  t)k  bort  ber 

Ungtücflic^en  ̂ arrten  —  mie  ̂ euer  je^rten  bie  fentrec^ten 
(Strahlen  ber  Sonne  an  i^rem  Körper,  unb  borrten  ha^ 
SJlar^  in  i^ren  ©ebeinen.  —  ®er  @anb  glül)te  unter  i^r, 
wo  fie  fict)  !^intuarf,  lag  brürfenbe  §i^e  unb  Cbe  um  fie, 
fein  Z^an  erquicfte  ben  geborrten  ©aumen  ber  UngHuiüc^en, 
fein  ©rag^alm  gab  it)r  S^a^rung,  i^r  5lt§em  glühte  mie 
ber  SSinb,  ber  fie  anme^te,  —  fie  fog  i^r  S3(ut  an^  ben 
^bern  e§  tabte  fie  nid)t,  fie  flehte  um  ben  Xob  unb  fein 
reiffenbe§  X()ier,  wax  mitteibig  genug,  fie  §u  jerfteifc^en, 
bi§  fie  e§  felbft  t^at,  mit  einem  f|)ifeigen  ̂ ^elfenftein  unb 
unbenfücf)en  gammer  if)re  S3ruft  burc^grub,  unb  üer^; 
jujeifetnb  enbete.  ̂ erbtenbeter,  H  gtaubteft  and)  SSo^t^ 
traten  gu  üben,  unb  üerbreiteteft  nur  SSerberben  über  bie, 
bie  ̂ n  beglücfen  tuoHteft,  \)n  reic^teft  fenem  SSeibe,  bie  ben 
3ftei^en  um  §ilfe  flehte,  einen  S3eutel  üoll  ®otb,  fie  [220] 
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labte  ftc^,  aber  il^r  fcbneller  S^etd^l^um  wax  i^r  Ungtücf, 
niemanb  glaubte  i^r,  bog  man  i^r  ein  fo  reid)e§  ©efc^en! 
gegeben  ̂ aht,  man  a^nbete  ein  SSerbred^en,  nnb  um  ben 
©rfjmerjen  ber  trottet  gu  entgegen,  befannte  fie,  fie  ̂ aht 
geraubt,  unb  marb  5ingerid)tet,  i^re  ̂ inber  ftreifen  in  ber 
Srre  umljer,  fie  n)erben  §u  9ldubern  n)erben,  unb  jal^ttog 
ha^  Unzeit  felju,  ba§  fie  anftiften,  —  ̂ n  lo^nteft  bem 
SOJanne,  ber  feinen  9locf  bir  lie^  mit  Überfluß,  unb  Üppige 
feit  ergriff  bie  e^emat  ruhigen  ̂ erjen  feinet  2Beibe§  unb 
^inber  —  fie  fcfimelgten  in  Saftern,  bu  befaljtft  mir  bie 
SSerbrec^er,  bie  mit  bir  in  9Jiabrit  fc^mad^teten  §u  befreien, 
unb  i^nen  ®oIb  gu  geben,  freubig  t^at  i(^§,  benn  id^  ̂offte 
große  5trnbte,  e§  maren  93üfen)id|ter,  benen  SJJorb  unb 
Staub  gemein  mar,  fre^  begonnen  fie  il^r  2ehax  abermal, 
unb  nocf)  üiele  Opfer  merben  burc^  fie  fallen,  e^e  fie 
bie  ®ered)tig!eit  mieber  in  i^re  ©ematt  bringt.  — 
©ott  icf)  noc^  me!^r  bir  entl^ütten?  ©oII  i^  bir  auf^ 
becfen,  bie  Etagen  unb  bie  ̂ er5meif(ung,  bie  hn  in  fo 
öiele  ?5amilien  brac^teft,  beren  unfd^utbige  ̂ oc^ter  ein 

Staub  beiner  Safter  mürben,  '^od)  ̂ ier  ftarrft  bu  fc^on  in 
SSerjmeiftung,  bu  ̂ aft  mic^  aufgeforbert  bir  beine  i^aten 
ju  [221]  enthüllen,  unb  ber  SSertrag  §mifc^en  mir  unb  bir 

'ift  erfücit,  —  §al  ic^  fe^e  bid)  in  @c^recfen  erftarren, 
unb  bieg  ift  mein  Xrium^,  i>ic  ̂ oüe  jaudiset  mit  mir, 
ici^  ̂ ah  treffti^  für  fie  gearbeitet,  aber  nur  auf  beinen 

93efe^t,  fu^le  nun  atfo  'ta^  t^üri^tertic^e  aller  ber  ̂ ^aten, 
ermarte  SSer^meifluug^Ooß  bie  (Strafe,  bie  beiner  fc^on  lange 
^arrt.  ®u  millft  um  ©rbarmen  flel^en  —  t)a§>  ift  öer^ 
gebend,  bu  fannft  in  3ol)rl)unberten  ha§>  nicl)t  gut  ma^en, 
ma§  bu  üerbrodjen  ̂ aft,  bu  bift  meine  S3eute,  bie  id}  mit 
Qubelgefc^rel)  ergreife. 

S^od)  je^n  ̂age  lifpelte  SBagner.  — 
^0^  je^n  Xage,  fd)rie  ber  Teufel,  biefe  finb  öermog 

be§  SSertrag§  befttmmt  —  o  fie  finb  ̂ inldnglic^,  bic^  ̂ ier 
fd)on  bie  Ouaale  ber  Rollen  füllen  ju  laffen.  ®er  Xeufel 
oerfdimanb,  unb  mit  il)m  alle  bie  fürd)terlic^en  93ilber,  bie 
SSagnern  umlagerten,  er  fan!  o^nmdditig  ju  93oben. 



2)  Anmerkungen. 
1)  vgl.  auch  das  Kloster  von  J.  Scheible  III.  Band  Stutt- 
gart 1846,  S.  3 — 17  nach  1.  doch  modernisiert  und  ungenau. 
2)  =  Quadragesima,  der  erste  Fastensonntag. 

3)  Bl.  IV  ̂ — VIII  b  aus  i  vgl.  A«  S.  321— ß^o. 
4)  gemeint  Zyto,  über  dessen  Künste  J.  Dubravius  in 

seiner  Historia  Bohemica  Basel  1575  1.  XXIII  (ältere  Ausgabe 
vgl,  E.  Kraus  in  Zs.  f.  vgl.  Literaturgeschichte  N.  F.  12. 
S.  61)  berichtet.    Vgl.   auch  Kloster  V.  1846,    I.  Abt.  S.  178. 

5)  vgl.  Giov.  Palmieri:  Tentativo  d'  una  Biografia  dl 
G.  B.  della  Porta,  e  d'  un'  espositione  della  sna  magia  naturale 
Salerno  1871.  Der  ins  geheimnisvolle  Dunkel  gehüllten  Person 
bemächtigte  sich  bald  die  Sage.  Das  Interesse  Marpergers, 
eines  der  ersten  Mitglieder  der  neu  gegründeten  Berliner 
Societät,  für  ihn,  den  Stifter  der  Academia  di  segreti  und  das 
Mitglied  der  Akademie  dei  Lincei  in  Eom,  ist  ganz  klar. 

6)  über  die  Sagen  von  der  Hebung  verborgener  Schätze 
vgl.  Kloster  V.    I.  Abt.    S.  189. 

7)  Libellus  Veneris  oder  Venusruf  vgl.  K.  Kiesewetter: 
Faust  in  der  Geschichte  und  Tradition  Leipzig  1893,  S.  ̂ 68/9. 

8)  vgl.  Kiesewetter  a.  g.  0.  S.  343  und  den  Abdruck  im 
Kloster  III.    1846,    X.  Zelle  S.  343  ff. 

9)  bis  Schluß  aus  i.  vgl.  A».  S.  7'-i». 
10)  vgl.  auch  D.  Lit.-Denkm.  d.  18.  u.  19.  Jh.  39.  S.  XVIII. 
11)  Vgl.  Freundschaftliche  und  vertrauliche  Briefe,  den  be- 

rüchtigten Hexenhandel  zu  Glarns  betreffend  von  H.  Lehmann 

1783.  zwei  Hefte,  u.  Soldau's:  Geschichte  der  Hexenprocesse 
bearb.  v.  H.  Heppe  Stuttgart  1880.  S.  322—7.  Im  Process 
von  6—17.  Juli  1782  wurde  Anna  Göldi  als  Hexe  zum  Tode 
verurteilt.  Die  Zeit  der  Hexenprocesse  war  damals  schon 
längst  vorüber  und  der  Kath  von  Glarus  war  wegen  seines 
Strafurteils  dem  Spott  der  auswärtigen  Schriftsteller  ausgesetzt. 
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12)  vgl.  Anm.  9). 
13)  Vgl.  Jöchers  Gelehrteulexikon  I.  S.  8967,  gemeint  ist: 

De  betoverde  Weereld,  zynde  een  grondig  Onderzoeck  van  't 
gemeen  gevoelen  aangaande  de  Geesten  etc.  Tot  Leeuwarden, 
Hero  Nauta  1691  vgl.:  Balthasar  Bekker  Bibliografie  door 

Dr.  A.  van  der  Linde  's  Gravenhage  1869.  Nr.  15,  17,  19  und 
20,  ins  deutsche  übersetzt  1693,  neu  von  Joh.  M.  Schwager, 
durchgesehen  und  vermehrt  von  D.  Johann  Salomo  Semler 
Leipzig  Weygand  1781.  vgl.  v.  d.  Linde  a.  g.  0.  Nr.  25  und  26, 
wo  auch  im  §  4  die  ganze  Streitscbriftenliteratur  zu  finden. 

14)  W.  Kempelen  *  23.  I.  1734  f  26.  IlL  1834  in  Wien,  ange- 
spielt wird  auf  die  Schachmaschine,  ausführlich  beschrieben  in : 

Karl  Gottlieb  von  Windisch's:  Briefen  über  den  Schachspieler 
des  Herrn  von  Kempelen,  nebst  drey  Kupferstichen  Basel  1783 
und  im  Leipziger  Magazin  zur  Naturkunde,  Mathematik  und 
Oekonomie  hg.  v.  N.  G.  Leske  u.  F.  Hindenburg.  1784. 
S.  235—69. 

15)  Anspielung  auf  die  Vorrede  zu  m. 
16)  vgl.  Anm.  15). 
17)  vgl.  n.  S.  181.  Kap.  23  Der  Teufel  führt  Wagnern  nach 

Amerika  und  läßt  ihn  ins  Meer  fallen  und  199  Kap.  26  Wagner 
in  Madrid. 



Übersicht  über  die  1.  und  2.  Folge. 
1.  Klinger,  F.  M.,  Otto.    Her.  Seuffert.    VIII,  108  S.    1881.    M.  0,90. 

2.  Wagner,  H.  L,  Voltaire  am  Abend  seiner  Apotheose.  Her.  v.  B.  Seuffert. 

3.  Müller,  Maler,  Fausts  Leben.    Her.  v.  B.  Seuffert.    XXVI,  116  S. 1881.    M.  1,10. 

4   Gleim.  i.  W.  L.,  PreuB.  Kriegslieder  v.  e.  Grenadier.    Her.  v.  A.  Sauer. 
XXXVII,  44  S.     1882.    M.  0,70. 

5.  Goethe,  Faust,  ein  Fragm.  Her.v.B.Seuff  ert.  XV, 89 S.  1882.  M.1,50. 

6.  Wielajid,C.IK!.,Herrmann.Her.v.F.Muncker. XXX,  116S.  1882. M.  1,20. 
7.  8.  Frankfurt,    gelehrte  Anzeigen  vom  Jahre  1772.    (Eingel.  v.  Wilh. 

Scherer,  her.  V.  B.  Seuffert.)    700  u.  CXXIX  S.    1883.    M.  6,60. 
9.  Bodmer,  J.  J.,  Karl  v.  Burgund,  e.  Trauersp.  (n.  Aeschylus).    Her.  v. 

B.  Seuffert.    XII,  26  S.    1883.    M.  0,50. 
10  Hagedorn,    F.   v.,    Versuch   einiger   Gedichte.      Her.    v.    A.    Sauer. 
**  XI,  99  S.    1883.    M.  0,90. 

11.  Klopstock,  F.  G.,    Der  Messlas,    erster,   zweiter  und  dritter  Gesang. 
Her.  V.  F.  Muncker.    XXXI,  84  S.    1883.    M.  0,90. 

12.  Bodmer,  J.  J.,  Vier  kritische  Gedichte.    Her.  v.  J.  Bach  toi  d.    XLVII, 
HO  S.     1883.    M.  1,20. 

13.  Wagner,  H.  L,  Die  Kindermörderin,  e.  Trauersp.  n.  Szenen  aus  d.  Be- 
arbeitungen  K.   L.   Lessings    u.    Wagners.      Her.    v.    Erich 

Schmidt.    X,  116  S.     1883.    M.  1,— . 
14.  Goethe,    Ephemerides    und    Volkslieder.      Her.    v.    Ernst    Martin. 

XX,  47  S.     1883.    M.  0,60. 
15.  Brentano,  C,  Gust.  Wasa.  Her.  v.J.  Minor.  XIV,136S.  1883.  M.  1,20. 
16.  Friedrich  d.  Gr.,   De   la   litterature  allemande.    Her.  y.   L.  Geiger. 

2.  um  die  Dohm'sche  Übersetzung  verra.  Aufl.    1902.   M.  1,50. 
17.  18.  19.  Schlegel,  A.  W.,  Vorlesungen  über  schöne  Litteratur  u.  Kunst.  1884. 

Her.  V.  J.  M  i  n  0  r.  Erst.  Teil :  D.  Kunstlehre.  LXXIl,  370.  M.  3,50.  Zweit. 
Teil :  Gesch.  d.  klass.  Litt.  XXXII,  396 S.  M.  3.50.  Dritt.  Teil :  Gesch.  d.  ro- 
mant.  Litt,  (n  Personenreg.  z.  d .  3  T.)  XXXIX,  252  S.  M.  2,50,  zus.  M.  9,50. 

20.  Winckelmann,  J.  J.,  Gedanken  üb.  d.  Nachahmg.  d.  griech.  Werke  i.  d. 
Malerei  u.  Bildhauerkunst.  Erste  Ausg.  1755  ni.  Oesers  Vignetten. 
Eingel.v.L.  v.Urlichs,her.v.B.Seuffert.  X,  44  S.  1885.  M.U,70. 

21.  Goethe,  Die  guten  Frauen.    Mit  Nachbildg.  d.  Originalkupfer.    Her.  v. 
B.  Seuffert.     XI,  27  S.     1885.     M.  0,70. 

22.  Pyra,  J.  J.  u.  S.  G.  Lange,   Freundschaftl.  Lieder.    Her.  v.  A.  Sauer. 
L.  167  S.    1885.    M.  1,80. 

23.  Moritz,  K.  Ph.,  Anton  Reiser,  e.  psychol.  Korn.    Her.  v.  L.  Geiger. 
XXXVIII,  443  S.     1886.    M.  3,80. 

24.  Iffland,  A.  W.,  über  m.  Iheatral.  Laufbahn.     Her.  v.  H.  Holstein. 
CVI,  130  S.     1886.    M.  2,-. 

25.  Meyer,  Heinr.,    Kleine  Schriften  z.   Kunst.    Her.  v.  P.Weizsäcker. 
CLXTX,  258  S.     1886.    M.  4,20. 

26.  Schlegel,  Joh.  Elias,  Ästhetische   u.  dramaturgische  Schriften.    Her.  v. 
J.  V.  Antoniewicz.    CLXXX,  226  S.    1887.    M.  4,— . 

27.  Heine,  Buch  der  Lieder  nebst  ein.  Nachlese  n.  d.  ersten  Druck,  od. 
Handschr.     Her.    v.   E.   Elster.     CLIV,   255  S.     1887.     M.  4,—. 

28.  Lessing,   K.  G.,   D.    Mätresse.     Her.   v.   E.  Wolff.    1887.    M.  1,30. 
29.  30.  Briefe  Qb.  Merkwürdigkeit,  d.  Literatur.  Her.  v.  A.  v.  Weilen. 

29.  Erste  u.  zweite  Samml.  S.  1-187.  1888.  M.1,80.  30.  Dritte  Samml. 
nebst  Einltg.    CXLIX,  S.  188-367.    1889.    M.  4,—,  zus.  M.  5,80. 
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32.  Leisewitz,  J.  A. 

31.  Moritz,    K.    Ph.,    über    d.    bild.    Nachahmung    des    Schönen.     Her. 
S.  Auerbach.    XLV,  45  S.     1888.     M.  0,9^ 

Julius  V.  Tarent  u.  die  dramatischen  Fragmente.    He] 
V.  R.  M.  Werner.    LXVIII,  134  S.     1889.    M.  2,- 

33—38.  Uz,  sämll.  poet.  Werke.  Her.  v.  A.  Sauer.  CIX,  422 S.  1890.  M. 8,4( 
39.  Das  Faustbuch   des  Christi.  Meynenden.    Nanh  dem  Drack  von   1721 

her.v.  Siegfr.  Szamatolski.  Mit3Portr.  XXVI, 30 S.  1891.  M.  1,6( 

40—41.  Von  deutsch.  Art  u.  Kunst.    Einige  flieg.  Bl.    Her.  v.  H.  Lambe 
LVII,  124  S.     1892.    M.  3.5 

42.  Götz,  Joh.  Nie,  Gedichte.    Her.  v.  C.  Schüdtl^kopf.    XXXVI,  89 1893.    M.  2,4 

43—45.  Goezes  Streitschriften  gegen  Lessing.    Her.  v.  Erich  Schmid 
VI,  208  S.     1893.    M.  3,3 

46—47.  Forster,  Georg,  Ausgew.  Id.  Schriften.    Her.  v.  A.  Leitzman 
XX,  165  S.     1894.    M.  3, 

48.  Thümmel,   M.  A.  v..  Wilhelmine.    Her.  v.  Rieh.  Rosen  bäum.    XI 
54  S.     1894.    M.  1,2 

49—50.  Göttinger    Musenalmanach   auf   1770.     Her.   v.   Karl   Redlic 
110  S.     1894.    M.  2,5 

51.  Thomasius,   Christian.    Von  Nachahmung  der  Franzosen.    Nach  de 
Ausgaben  v.  1687  u.  1701.  Her.  v.  A.  Sauer.  IX,  50  S.   1894.  M.  0,6 

52—53.  Göttinger   Musenalmanach    auf   1771.     Her.    v.   Karl   Redlic 

IV,  110  S.     1895.    M.   '  ' 54 — 55.  Chamisso,  Adelbert  v.,  Fortunati  Glückseckel  u.  Wunschhütlein,    t 
Spiel.     (1806.)     Aus    d.   Handschr.    zum    ersten    Male    her. 

F.  Kossmann.    XXXVI,  68  S.    1895.    M.     .- 
56—57.  Borkenstein,  Hinrich,  Der  Bookesbeutel.   Lustspiel.   (1742.)   Her 

F.  F.  Heitmüller.     XXX,  73  S.     1896.    M. 
58—62.  Humboldt,  Wilh.  v..  Sechs  ungedruckte  Aufsätze  üb.  d.  klas 

Altertum.    Her.  v.  Alb.  Leitzmann.    LIV,  214  S.    1896.    M. 
63.  Neuberin,  Friederica  Carolina,  Ein  deutsches  Vorspiel.    (1734.)   Zur  Fei 

ihres  200 jähr.  Geburtstages,  9.  März   1897,  mit  einem  Verzeichni 
ihrer  Dichtungen  her.  v.  A.  Richter.    XVI,  78  S.    1897.    M.  0,6 

64—65.  Göttinger   Musenalmanach    auf   1772.     Her.   v.   Karl    Redli"^ 122  S.     1897.     M.  ., 
66 — 69.  Deutsche  Erzähler  des  achtzehnten  Jahrhunderts.    Eingel.  u.  her 

Rudolf  Fürst.     XXIX,  178  S.     1897.     31 
70—81.  Schönaich,  Christoph  Otto  Frhr.  v..  Die  ganze  Ästhetik  in  einbi 

Mit  Einleitung  und  Anmerkungen  her.  v.  Alb.  Küster.    1899/llK)v.i 
M 

82.  Hübner,    Johann,    Christ-Comödia.      Ein    Weihnachtsspiel. 
Friedrich  Brachmann.     XXVIII,  39  S.     1899 

83—88.  Kuhnau,    Johann,    Der    musikalische    Quacksalber    (1700) 
Kurt  Benndorf.    XXVI,  272  S.     1900. 

89—90.  Jerusalem,  K.  W.,  Philosophische  Aufsätze  (1776).   Mit  G.  E. 
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Vorrede  u.  Zusätzen  neu  her.  v.  P  a  u  1 B  e  e  r.  XIII,  63  S.  1900. 
91—104.  Deutsche  Säculardichtungen  a.  d.  Wende  d.  18.  u.  19.  Jahrh 

A.  Sauer.    CLXXII,  654  S. 
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R.  Steig.    XXXII,  86  S. 
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